
Editorial

Wie erhofft habcn sich einigc von Euch mil

denNationalismus-Thcscnvon Hans—Jiirgen
Degcn auseinandcrgesetzt. Wir setzen diesc
wichtige Diskussion auch in dcr nichsten
Nummcr des SF weiter fort. Ein weiterer
Beilrag, dcr auch auf die sprachlichc Seitc

(>>VergcwalIigungs-Vcrgleich«) eingeht,er~
rcichte uns nach RedaktionsschluB dicscr
Numrner und konnte aus Plalz- und Zeit-
griinden noch nicht bcriicksichtigl wcrden.

Wfihrcnd sich die deutschc Linkc vor al-
lem mil ihrcr eigcnen Zukunfl auseinan-
derzusclzen schcint, — Radikalc Linkc Oder
dcutschlandweile PDS oder doch lieber
Abschied von der Panel und cine Neubcle-
bung der Basisbewcgungcn? — wcndcn wir
uns —

ganz unbclastct von allen Organisa-
Lionsfragcn —Thcmen zu, die anscheinend
kaum jcmand interessiercn.

Qucr zum Zeitgeist bcschiifligl uns in
diescr Nummer vor allcm dcr Nachweis,
dais die »frcie Marktwirtschaft«nun Wirklich
nichtdas Zaubcrwort flir cine frciere Gesell-
schaft scin kann. Auch wcnn in der Linken
— bis hin zu Anarchosyndikalislcn '(KAS in
der UdSSR ) —

momentan diese Markt-
winschafl kaum noch in Frage gestellt
wird, wenn immer mchr das BewuBlsein
darijbcr verlorcn zu gehcn scheint, daB es

genau diesc frcie Marktwirlschaft ist, die
das Erbe dcr (600-jéihrigcn) Kolonisation
angetreten hat, wollen wir versliirkl aufar-
beiten, wic dicsc Marktwirtschafl den Hun-
ger in der Welt erzcugt, dic Fliichllings-
problematik scham und den Rassismus be-
gfinstigt. Da dic Ostphantasicn vom Nord-
Siid-Konflikt ablcnken, steht zu befiirchlen,daB sich die Situation dcr moisten Lander
weiter unertréiglich verschlechtcm wird.

Da menschcnwiirdigcs chrlcben in dcr
Mchrzahl dieser Lander nur gclingt, wenn

\ l

die Mcchanismen des Weltmarkts, des IWF
etc. unterlaufcn werdcn, beginnen wir des~halb in dieser Nummer mit ciner Wieder-
belebung dcr

»Subsistenzdiskussion<<, inderen Folgc cine emcucne >>Industrialis~
muslqilik<< und cine Besinnung auf andcre
Wenvorstcllungen stehen miiBle, die die
momenlan so »siegreichen« kapitalistischcn
Wenvorslcllungen weit hinter sich lam.In unserer Ausgabe 3/90 (September)wollen wir diese Richtung wciterverfolgen.Veronika Bennholdl-Thomscn wird den
2.Teil ihrcs Subsistenzansatzcs vorstcllcn,parallel dazu wird Mumfords Syslcmkritik
erliiuten, wird dic Fliichtlingsproblemalik
am Beispiel Lateinamerika erziihll und
werdcn wir uns um Fragen des Rassismus
und Antifaschismus kiimmem. Wcitcrc
Beitriige zu dieserDiskussion sind willkom-
men.

Aber vorher feiern wir ein Fest!
Kommt am 28.7. nach Karlsruhe!
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Aufgelesen

->>Heutc ist jede Form von Utopie reaktionfir.«

"0b es in der Geschichte von Arbeiterbewegung and Marxismus nicht

Ansiitze gebe, welche neu zu fiberprfifen ihm als Kommunisten Iohnend

erscheinen karmic, will [ch (= Redakieur derSiidwestpresse, Anm. SF) wis-

sen; den Stalin-Gegner Bucharin, beispielsweise oder die spanischen
Anarcho-Syndikalisten, Antonia Gramsci vielleicht?

Gramsci rcheint er zu fiberhb‘ren und antwortet”

»Die Anarcho—Syndikalistcn kcnnc ich nicht, und Bucharin war cin

Kn‘tiker innerhalb cincs Systems, das es nicht mehr gibt. Was soll

ich da fiberpriifen?«.
Beide Zitate van Georg Fiilberth, "Hoflimngstrdger" (Model! 90erfahre)
der »Radikalen Linkerm, Polilik-Prof in Marburg, KONKRET and AK-

Aulor, dart als Ex—DKP, in der Sfidwestpresse aIs "DKP-Mitgliea’ is! er

geblieben" vorgestellt. Sfidwestpresse Tfibingen. 19.3.90.

'1:

>>Ausstcllung des israelischen Malers Jona Mach in der Volksbank

Losheirn —Jona Mach wurde 1917 in Breslau geborcn und 1935 von

den Judcn vcrjagt. Er karn dann ins damaligc Paléstina. . .«

Ein wohl nick: ganz zufiilliger deutscher Satzfehler, der niemana‘ re-

chzzeilig aufiallen wolIte?Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt

Wadern, 12.4.90

*

Das deutsche Fernsehen wurde nicht mfidg, zu belonen, d4? sich das

russische Fernsehen (zus der 1 Mai-Demo ausgeblendet hatte una' zeigte
uns Bilder mit Iitauischen Fahnen. Was uns das deutsche Fernsehen

vorenlhielt, beschreibt die Stuttgarter Zeitung am 2.5.90:

»Sozialisten, Sozialdemokraten, Liberalc und Christdemokraten

gingenmit ihrcn Wahrzcichen im Plakat—, Fahncn- und Transparen-
twald fast untcr. Das Feld beherrschtc die Radikalopposition: mit

ihrcm Schwarz die Anarchistcn, Schwarz-Rot die Anarcho-Syn-
dikalistcn,WeiB-Blau-Rotdierussisch-konscrvativc Rechtc,dazwis-
chen fast dominierend das Gclb-Gn'in-Rot der Litauer. . .«

*

“Dic Beamten hfittcn sich >>erfreulich ruhig<< verhaltcn, kcineKcsscl

gcbildct, sondcmmit TréinengasDistanz gcgen die dircktc Konfron~

ration gesetzt...”
Zur nahezu ausgebliebenen "Kreuzberger Randale" am IMai Zitat von

der "Hojfnungstrdgerin" der alternativen Linker: (Model! SOer Jahre)
Renate Kiinast, AL-Fraktionsvorsilzende. Stuttgarter Zeitung, 3.5.90.

1k

»Eine Revolution gab cs hier nic.«

-

_

“die bcvorstchcnde Regicrungszcit der gcw'ahlten Prfisidentin Vi-
‘

olcta Chamorro (sci cine) chrgangsphasc zum >>authentischen

Sozialismus<<. Mit dem Amtsantritt der konservativen Staatschcfin

beginnc dic >>dcmokratische Etappe der Rcvolution<< als Vorstufc

zur Machtergrcifung der Kommunisten und cincr >>uncrschiitterli~

'
Chen Diktatur dcs Prolctariats<<.

Beide Zitale von Eli Altamirano, KP-ChefNicamguas. Die KP beteiligte
sich am konservativen Wahlbfindnis gegen die Sandinisten. afi), zitiert

nach: Argentinisches Tageblatt, I03.90

1k

“In cincm Brief dcs sowjeu'schcn Prfisidcntcn Michail Gorbatschow an

Carlos Mcncm.wcrden die >>philosophischcn Ubereinstimmungen«,
die die Regierungen beider Lindcr cinigcn hervorgchobcn.
Wersich schon immerfiir Gorbis Philosophie interessiert hat, Iese unseren

Argeritinien Artikel in dieserNummer. Zit. nach Argentinisches Tageblatt,
24.3.90
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Nachfolgenden Auszug enmehmen wirdem
Buch »Ich liebe euch doch alle.. . « Befehle
und Lageberichte des MfS; Janual' -

November 1989. Erschienen im VerlagBasisDruck 0st-Berlin 1990. ISBN: 3-
86163-001-X. Im Auflrag des Runden Tis-ches recherchierten die Historiker ArminMitter und Stefan Wolle in der Stasi—Zen-trale in der Berliner Normannenstrafie. Ihre
Veroffcmlichung von Stasi-Berichten fiberDemos (Karl Liebknccht—RosaLuxemburg-Demo z.B.), oppositionclle Zusammen-schliiBe oder die Rcaktionen auf die Ereig—nisse in China durchbricht —

neben allerBrisanz —auch ein ungcschn‘ebenes Gesetz,an das sich sclbst im »freien Westen<< nie-mand heranLraut: sic vcroffentlichten Ak—
tcn, unmittelbar nachdem diese angelcgtwurdcn anstall 50-70 Jahre brav abzuwar-
ten,bis sichiston’schePatinaangesetzthabcn
und nicmand mehr direkt angehen. Beson-dcrs interessant sind dabei die Aktcn dcrZAIG (Zentrale Auswertungs- und Infor-
mationsgruppc), bei der zahllose Bcrichte
aus dcm ganzcn Land zusammenflosscn.
Vcnnullich cntschicd dcr Susi-Minister
Miclke, welche Informationen davon Ho-
neckcr vorgelcgl wurden, und vermutlich
besorgtc or dies selbst. Wir habcn dcshalb
cine Situation aus dcm Buch ausgewfihlt, in
dcr siimtlichc Stasi-Obcrste aus den BC"
zirken bci Mielkc vorrcilcn muBten (wir
beginnen mil dem BerlincrHahnel), um ihm
cin BiId iibcr die Aklioncn gegcn 0pp05i'
Lionsgruppcn und iibcr dic Fluchtwcllcnach
Ungam und ihrc Auswirkungen vor Ort Z“

ermoglichcn.
SF-Redaklion
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vom Ministeriumfilr
Staatssicherheit,
31.8.89 (Auszug)

GenosseGeneralmajorHa'hnel: Ichhatte
die Gelegenheit, auf der Grundlage Ihrer
zentralen Information, Genosse Minister
(Mielke, SF-Red.), und der von uns daraus
formulierten Information fiir den Genossen
Giinther Schabowski, vor allen Kreissekre-
taren Berlins und dem Selcreta'r der Be-

zirksleitung — die Sitzung wurde vom Ge»
nossen Helmut Miiller personlich geleitet —

die Moglichkeit, den Genossen konkrete
Hinweise iiber die Lage zu geben, sowohl
was die Gmppierungen anbetrifft, ihre Aktiv—
itaten, Absichten und Ziele, als auch die

Druckmaterialien, und fiber unsere Arbeit
zur Eind'ammung und Verhinderung der
Hers tellung und Verbreitung solchen Mate-
rials. Ich glaube, diese Bcratung war sehr
niitzlich. Aus allen Kreissekretariaten sind

Bemiihungen erkennbar. Wir haben auBer-
dem noch den Kreisselcretaren konkrete
Personenund Materialien fibcrdieGruppie-
rungen gegeben, soweit es ihre Kreise be-
trifl‘t, damit man wirklich in derLage ist, am

Mann und am Gegenstand zu arbeiten.

Qenosse Minister: Ich mochte wissen wie
die Auswirkungen sind?

Genosse gieneralmajor Hg'hnel; Genosse

Minister, die Zeit ist natiirlich relativ kurz

gewesen, in dcr sich das vollzogen hat, das
war etwa im Juni.

m Im Juni haben wir das
schon gegeben. Bis Endc Juni, Anfang Juli
sollte es fibergeben werden. Juli, August—2
Monate; da miiBte sich doch irgendetwas
tun oder miiBte ctwas sichtbar werden, was

man einschatzen kann. Ist dic Panei mobili-
siert? Ich will nicht horen »dcr Erste Kreis-

sekretéir hat es cntgcgengenommem, aber
smd nun die Genossen infonniert und wie
stellen sie sich dazu. Die Hauptfrage ist die
Aktivitéit der Avantgarde dcr Panei.

enosse eneralma'or Hahn l: Wir

SChatZen, (1213 Gas natiirlich noch nicht die

geniigende Breite erreicht hat, die wir uns

erhoffen.

Genosse Minister: Ist es denn wesentlich?

Genosse Generalmajor Ha’hnel: Sagen wir
ganz ehrlich. Wir hatten vorher eine Ar-

beitsgruppe, die hcute noch existien, we die

wichtigsten Abteilungsleiter in der BL zu-

sammengefalit sind und wo wir Genossen,
die in den gcsellschaftlichcn Bereichen
arbeiten, wo sie Reehenschaft ablegen,

Auftra'geentgegennehmen und da hat sich in

verschiedenen Gruppierungen ~ wie z.B.

Umweltbibliothek, jetzt beginnt man mit

der Gruppierung »Arche« — schon etwas

getan. Es sind sichtbare Auseinan—

dersetzungen gefiihrt warden. Ich kann aber

jetzt unter dem Strich fiber mogliche Wen-

den and Erfolge beim besten Willen noch

keine objektive Erklarung abgeben. DamuB

man wirklich noch etwas Geduld haben,
aber wir nehmen an, daB etwas in Bewegung

gekommen ist durch unsere Information.

Auf jeden Fall ist sie mit offenen 0hren

aufgenornmen worden.

gienosse Minister: Und wie ist es in den

Betrieben, wie sieht es in den Betrieben aus,

wie ist die Stimmung?

GenossegieneralmajorHa'hnelDas istnatiir—

lich eine ganz komplizierte Frage, Genosse

Minister, im Augenblick.

g igngssg Minister; Das ist eine sehreinfache

Frage. Das ist die Frage der Macht, weiter

nichts.

gienosse Generalmaior Hahnel:

Hauptschwerpunkt der Stimmung in der

Bevolkerung sind die Vorgange mit dem

ungesetzlichen Verlassen iiber die Volksre-

publik Ungam und die Besetzung der diplo-
matischen Vertretung durch Biirger unseres

Landes. Viele Stimmen ehrlicherBesorgnis
kommen hoch, die da sagen, was gedenkt
die Fiihrung des Staates zu untemehmen,
um dieser Sache Einhalt zu gebeiten. Man

befiirwortet vom Gnmd her ganz konkret

und in vielen Stimmen unsere Haltung zu

den Besetzungen in denVertretungen, bejaht
diese Haltung, sagt aber, die Inkonsequenz
bestiinde darin, dais man zwar Straffreiheit

garantiert, das wird befiirwortet, man aber

diese Leute dann doch fiber kurz oder lang
aus der Staatsbiirgerschaft endafit. Das

errnutigt immer wieder Burger zu solchen

Handlungen, und solche Stjmmen gibt es

auch im Apparat Inneres, die sichja mit den

KraftenbeiGenehmigungsangelegenheiten
auseinanderzusetzen haben.

Genosse Minister' Wie ist denn also, wenn

Du das so sagst, was konnten denn die Mi»

tarbeiter, Kollegen oder wie ich sie nennen

will, oder Genossen tun, um darauf einzu—

wirken, dais es sich nicht wiederholt die

Sache?

Qenosse Generflmajor Hahnel: Das ist eine

komplizieneund schwierigeFrage,Genosse
Minister.

Genosse Minister: Das ist die Hauptfrage.

Genosse gieneralmaior Hahnel: Ich muB

Ihnen sagen, so objektiv wie sich das Biid

abzeichnet, leider hort ein groBer Teil der

Bevolkerung die Mediennachrichten der

7

Westsenderbzw. istdavon beeinfluBL; glaubt
man leider auch den Motiven, die in Inter-

viewsdieDDR—BiirgergegeniiberdemFeind
auBem, und die Auseinandersetzung ist sehr

hart. Aber es gibt sogar bis zur Toleranz-

schwelle Meinungenunterder Bevolkerung,
die sagen, na gut, also die Grfinde, die der

Mann angab fiir seine Handlungsweise,
erscheinen uns versta‘ndlich angesichts be-

stimmter Mange], die wir selber im Alltag
feststellen. Natiirlich bemiiht sich die Par-

teiorganisation intensiv dagegenzuhalten.
Das ist unbestritten, und ich muB der Ber-

liner Parteiorganisation hier wirklich eine
MengeAktivi tatennachsagen, aber das wird

wahrscheinlich nicht erscho‘pfend sein. Und
was wir auch feststellen, ist, daB wir zu

wenig in der Agitation offensiv vorgehen
und mit unseren positiven Pfunden wuch-

em. Also fiir die ganzen sozialpolitischen
Malinahmen, un'sere Ergebnisse auf dem

Wohnungsbau, okonomischeErgebnisse, die
sich wirklich sehen lassen konnen. Die

Werden ungeniigend gewiirdigt aber auch

z.T. als selbstverstaindlich angesehen von

der Bevolkerung.

WWW, alsosie anerken—

nen die Vorziige des Sozialismus und alles,
was der Sozialismus bietet an Vorziigen,
aber trotzdem wollen sie dann weg, weil das

betrachten sie als Selbstverstfindlichkeitund

gehen dariiber hinweg und kommen dann

mit alien mbglichen anderen Griinden, die

sie vorschieben; deshalb wollen sie weg.
Wie ist da die Auswirkung, wie sind da die

Auswirkungen unserer Arbeit? Ich meine

nicht unserer Staatssicherheit bloB, sondem

die politische Einwirkung. Wir wollen ja
hier etwas finden und wollen suehen und

finden, was wir vorschlagen konnen, was

noch verbessert werden muB.

[Wir blender: uns hier kurz aus, lassen den

ratlosen Stasi-Minister Mielke elnmal ver-

schnaufen undbelauschendie Kory'erenz an

spc‘z‘terer Stelle, als es um Dresden gehl und

Partei und Stasi mit ihrer Uberwachungs-
und Propagandapolitlk emeut gegenz‘iber
der »Politikder Medierm machl- und ratlos

scheinen: SF-Red.]

Genosse Oberst Anders (Dresden): Eine

Bemerkung mochte ich noch tun. Bei uns

gibt es gegenwartig einDrittel der Stadt, das

,durch Privatinitiativen fernsehmaBig ver-

kabelt wurde und damit das Satellitenfem-
sehen sieht. Zwei Drittel sehen es nicht, und

das fiihrt friihmorgens in der Stadt, in den

Bem’eben natiirlich zu vielen Diskussionen,
wo dann die, die es nicht sehen, irnmer die

Frage stellen, was ist denn nun, wer hat denn

nun reeht, oder was hast du nun fiiI Argu-
mente, und der andere zweifelt an diesen

oderjenen Einscheinungen. Damit mtissen
wiruns auch politisch schneller in der Offent—
lichkeit auseinandersetzen. Das ist auch die

Orientierung, die der 1 . Bezirkssekreta‘r dort

Rx



emeut gegeben hat. Wir selber haben dazu
konkrete Festlegungen getroffen, um in po—
litischer Hinsicht unsere Genossen so aus—

zurichten, daB sie nicht nur fiber das reden,
was auf einem anderen Kanal kommt, son-

dem fiber die Dinge, die auch durch uns in

der Presse, wie jetzt in der »Jungen Welt«,
oder auch in ortlichen Kommentaren sicht-
bar wurden.

gienosse Minister: Aber bis dahin hatten sie

fiberhaupt keinen Empfang,' einen ganz
schwachen Empfang?

Genosse Oberst Anders: Wirbatten in Dres—
den keinen, nur auf ein paar Hohenziigen,
wo das von Berlin aus zu empfangen war.

fienosse Minister: Nun habt 1hr einen bes-
seren Empfang, einen normalen. Das muB

man auch mal sehen. Der Sozialismus ist so

gut; da verlangen sie immer mehr und mehr.
So ist die Sache. Ich denke immer daran, als
wirerlebten, ich konnte auch keinc Bananen
essen und kaufen, nicht, weil es keine gab,
sondem weil wir kein Geld hatten, sie zu

kaufen. Ich meine, das soll man nicht so

schlechthin nehmen; das soll man ideolo—

gisch nehmen, die Einwirkung auf die
Menschen.

[Wirspringen erneut,beim BerichtdesStasi-

Verantwortlichen van Gera kommt Mielke

erstmals eine Vorahnung; SF]

Sienosse Minister: Wie schétzt Ihr die Ge-

samtlage ein?

gienosse Oberst Dangriess: Genosse Mini-
ster, ich wiirde sagen stabil. Aber diese Ten-
denzen im gesamten Diskussionsgcschenen,
die da beneffen die Ungamprobleme, die
maBgeblichen Verbleiber, die hoheZahl der
Verbleiber, das stimmt einerseits doch viele
auch progressive Kriifte nachdenklieh, vor
allem auch im Hinblick auf die Konsequen-
zen.

Genosse Minister: Ist es so, daB morgen der
17.]uni ausbricht?

gienosse Oberst Dangriess: Der ist morgen
nicht, der wird nicht stattfinden, dafiir sind
wir ja auch da.

Genosse Minister: Du verstehst den Sinn?

Genosse Oberst Dangriess: Ja, ich verstehe.

[Nachdem Stasi—Oberst fL'ir Slasi-Oberst,
BezirkfiirBezirk, Bericht erstattet and trotz
gewundener Rede die Luge als »im Grifl«
bezeichnet hatte, kam Mielke zu folgender
»Zwischen-Einschc'z'tzung«, wie er meinte,
weil er dazu von seiner: Mitarbeitern pro-
vozierl warden sei,‘ danach lie/3 er die Be-
richterstattung weitergehen; SF-Red.]

8 Foto: Langer

Genosse Minister: Ich will mich HOCh 61”

mal korrigieren. Wir wissen, daB eine UP"
terbesetzung ist, und das wurde his in Idle
hochsteSpitzegemeldet. IchwillEuchI11_Chl
die Antwon sagen. Jedenfalls ist das 61““

Personalfrage. Arbeitslqéiftefragc, in dcr

Republik. Die weggehen, das ist cin Ar-

beitsh’dfteverlust, auch wenn sienicht immef

einen solchen Umfang, eine so wenvollc
Arbeit gemacht haben. Der groBie TelI
schfitzt das nicht falsch ein, ich grcifc jctzl
vor, der groBte Teil, der fiir uns empfindlich
wird, ist der, der bei Besuchsreiscn und auf

andere Weise wegbleibt. Da bleiben SPC'
zialisten weg. Bin groBer Teil dercr, diCJctzl

weggehen, sind groBe Drecksficke. Das iSl

wirklich so. Ich fibertreibe vielleicht etwaS

damit. Aber trotzdern ist ein Unterschied.
Die Anzahl, die da weggeht, das ist cmpfin-
dlich. Auch wennes so miese Séicke sind, die
da weggehen, bleibt die Tatsache, daB A1"

beitskriifte weggehen.Und nun mfiBten 1000
Mann fiir die Abteilung Inneres gegebefl
werden, damit sie die Arbeitski'éifie haben.
um mehr als 15 MinutenZeit [fareine/nAn-
tragstellerln auf Ausreise, SF~Red.] zu

haben, um mit jernanden zu verhandeln.
Darin besteht fiberhaupt die Kunst. Viele
sagen, es ist schlecht die Versorgung. Wa—
rum? Jetzt gibt es keine Bananen oder der
eine hat das nicht und jenes nicht. Und da
wird immer von den einzelnen Dingen die

Gesamtlageeingeschfitzt.Sokannmannicht
herangehen. Nichtwahr Genossen, so kann
man nicht herangehen. Denn viele wissen
gar nicht die Hintergrfinde. Wissen manchc

nicht, daB die Ursachen vielleicht ganz

andererArtsind,dieniehtimmerausgespro-
chen sind. Ich will sagen, Genossen, ver-

folgt Ihr die Zeitung, welche grundsiitzli—
chen Anikel geschrieben werden? Und was

steht jelzt? Jetzt ist die Frage, das durchzu-

fiihren, was in den Artikelndrinsteht. Das i5I
die Kunst. Ob Ihrjetzt nehmt den Reinhold,
den Nick, den Schneider; hier steht die

Wahrheit drin — fiihrende Rolle der Panel:

objektive Notwendigkeit, entschcidende
Frage, ohne dem ist fiberhaupt nichts Zu

machen.
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von Wolfgang Hang

DieDeutschliimmeleiverhilftnichtnurKohl

zu neuen Chancen Bundeskanzler zu blei-

ben, sie bringtniehtnur die Rechtsradikalen

in Argumentationsschwierigkeiten (die

REPS spalten sich und entlassen Schonhuber,

die DVU mit ihrer >>Nationalzeitung<< steht

gar kurz vor einer Wahlempfehlung fiir die

CDUl), sieverhindert, —und das scheintmit

das Wichtigste~,dal$lo'itische Fragen beam-

wortet werden.

Gestellt werden diirfen sienoch. So kann

von der Bundesbank bis zum Steuerzahler

Mustermann jeder laut dariiber nachsinnen,

was die Vereinigung denn wohl kosten

moge; allein beantwortet werden solche

“materialistischen Ansinnen”nieht. Schliels-

lich geht es um theres, die deutsche Ein—

heit eben.

Augenwischerei
Wird doch mal eine Antwon entlockt, ist sie

wenig tiefschiirfend, dafiirumso aufreehter:

»Die deutsche Einheit ist nieht zum Null—

tarif zu haben! « und »Fiir die deutsche Ein-

heit darfnichts zu leuer seinl« oder »Wann,

wenn nicht jetzt, in diesen Zeiten der Pros-

peritat, konnten wir uns denn die Wiederver-

einigung leisten?«

Fast schon Durchhalteparolen. Aber die

Angst vor wachsender Unzufriedenheit

bleibt den »historisehen Politikern<< (das
Historisehe léiBt sich besonders leicht an

Kohl und Hausmann verifizieren, wenn sie

—

ganz staatsma'nnisch — ihre Halse recken,

die Krawatte straff ziehen und Papiere vor

sich ausbrelten):
Deshalb beschwichtigen sie: »Steuerer—

hohungen stehen nicht zur Debatte,« und

»Eine Inflation wird es nicht geben.«
Manchmal klingt es blauaugig: »Dieses

Kapital, das vor allem privates Kapital sein

mull, wird von selber flieBen<<

oder hoffnungsfroh beschworend: »Es

kann ein 2.Wirtsehaftswunder geben.«
Floskeln fiber Floskeln, aber keine Ant-

worten. Unter allen Sprachhiilsen war eine

von Lothar Spéith doch wenigstens erhel—

lend: »Wenn wir 1945, auf Tn'immem

sitzend, ausgerechnet batten, was das alles

Photos: Sebastian chnig, Hauser in

MeiBen und Radcbeul 1989
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kosten wiirde, batten wir guch gesagt, das

geht alles nieht.«

Darin steckt Wahrheit. Damals muBten

und durften die Deutschen nichts ausrech-

nen; diesen undankbaren Job fibemahmen

die Amerikaner und finanzierten den Mar-

shall-Plan.Und einen zweitcn Marshall-Plan

wird es nicht geben; da ihn die Bundesre-

publlk selbst finanzieren miiBte; so bleibt

eigentlich nur die SchluBfolgerung: »geht
alles nicht«.

Gemacht wird es trotzdem, also was

wird es wenigstens kosten? Die 125 Mil-

liarden aus dem durch Einnahmen nicht ge—

deckten Sonderfonds Waigels, verteilt auf

mehrere Jahre?

Direkte Ubernahmekosten
Die Wahrungsunion ermoglicht den DDR-

Betrieben ihre Schulden 1:2 zu tauschen.

Damil fehlen der DDR—Staatsbank Gelder,
die sie als “Haben” verbucht halte. Ander-

erseits muB sie Bargeld und Sparguthaben
1:1 tauschen, so daB die “Sehulden” keines—

falls einfach gestrichen werden konnen . Den

Fehlbetrag von ca. 22 Milliardcn DM muB

dieBundesregierung als Ausglcichszahlung
fibemehmen.

Dieses Geld ist nicht verfiigbar, so daB

sich die Schulden der BRD von fiber 600

Milliarden auf zumindest 622 Milliarden

erhohen werden, was eincr zuséitzlichcn

jéihrlichen Zinsbelastung von ca. 1,7 — 2 Mil-

liarden DM cntsprieht, ~vorausgesetzt die

Kreditzinsen steigen nicht fiberm‘leig an!

Dassclbe gilt fiir die Auslandschulden

der DDR von ca. 48 Milliarden DM. (Wir
addieren und kommen jetzt auf 670 Mil—

liarden Schuldcn und weitere 4 Milliarden

jéihrliche Zinsen.)

Das Staatsbudget
Bislang trugen diestaatseigenen Betriebe in

der DDR die Hauptlast der Staatsfinan-

zienmg. Nach der Wirtschaftsunion fallen

diese Zahlungen nahezu vollsta'ndig weg.
Die bundesdeutsche Besteuerung wird ein-

gefiihrt, nach dcr die Betriebe erst dann zur

Kasse gebetcn werden, wenn sic Gewinne

machen. Bei dem Modemisierungzwang,
dem sich die DDR-Wirtschaft ausgesetzt

sieht, diirfte von Gewinncn in den nachsten

5 Jahren also keine Rede sein. Das Staats-

budget derDDRbetragtaber 270 Milliarden

Mark, von denen die Betriebe bislang 206

Milliarden abtrugen!
Natiirlieh wird der Slaatshaushalt dra-

stisch gekiirzt werden: die NVA wird

abgebaut, aber sonst? Zuniichst werden die

Subventionen fiir Micten, offentliehe Ver-

kehrsmittel, Kindergartenplatze gestrichen
etc. Damit bezahlen die DDR-Biirger
zwangsweise und sofern sie es sich leisten

konnen, demnaehst 60 Milliarden Mark aus

dereigenen Tasche! Hinzu kommtmanches
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andere, wie z.B. einc Erhohung der Renten-

beitrage, die mit dem Model] der Sozialver-

sichcrungen sicherlich an den Satz der

Bundesbiirger (17,8% vom Lohn) angegli-
chen werden sollen (DDR bislang 7% vom

Lohn).
Damit soll der Staatshaushalt um 18-19

Milliarden fiir die DDR-Renten entlastet

werden. Weil die DDR-Renten jedoch von

derzeit480.—Mark auf700.— DM angehoben
werden miissen, um ein Mindesteinkom—

men zu gewahrleisten, miissen wiederum

staatliche Ausgleichszahlungen her. Bei 2,8
Millionen Renmerlnnen in der DDR bedarf

dies 9 Milliarden DM (d.h. 679 Milliarden

Verschuldung + 0,72 Milliarden Zinsen pro

Jahr).
Es blciben trotz dieser Umschichtungen

und der damit bereits feststehenden Teue-

rungen ffirdieDDR-Biirgerlnnen aberimmer

noch ca. 190 Milliarden Mark Staatshaus-

haltsbcdarf fibrig, von denen nach wie vor

ca. 120 Milliarden noch nicht gedeckt sind.

Natfirlich wird es weitere Einspamngen und

Umvcrteilungen geben. Dennoch konnen

wir eincn Fehlbetrag von ca. 60 Milliarden

pr_o.lm zur Schuldcnlast der BRD addieren

(d.h. 1990/91: 739 Milliarden und weitere

ca. 5 Milliarden Zinsen.)

Arbeitslosigkeit
Sicher vorhersagbare Kosten wird es auch

fiir die zu erwartcnde Arbeitslosigkeit in der

DDR geben. Bislang erhalten Arbeitslose

500.-M, nach der Wahrungsunion am 2. Juli

muB dicser Betrag wie die Renten auf we—

nigstens 700,—DM monatlich angehoben
werden.Wiirden von den dcrzeit 8,6 Mil-

lionen Erwerbsta'tigcn in der DDR-Wirt—

schaft durch die Kapitalisierung der freien

Marktwinschaft wie befiirchtct 2(-3) Mil—

lionen arbeitslos, mfiBten bereits 16,8(—25,2)
Milliarden DM aufgebracht werden. Davon

miissen die DDR-Arbeitcrlnnen fiber die

Erhohung der Rentenbeitriige aufBundcsni-

veau ca. 8 Milliarden selbst auibringen.

(bleiben 755 Milliarden und weitere 1,4

Milliarden Zinsen).
Und wenn das Geld der Privatwirtschaft

flieBen soll, muB der Staat wenigstens die

Infrastruktur bereitstellen: also StraBen—,

Kommunikations—und Schienennetz“mod—

emcn” Anspn‘ichen gemiiB ausbauen.

Das Institut fiir Wirtschaft rechnet fiir

das StraBennetz mit bis zu 100 Milliarden

DM.

Siemens rcchnet fiir das Telcfonnetz 30

Milliarden DM. (Nur 7 [BRD1 98] von 100

DDR-Burgem besitzen einen AnschluB; ein

lukrativcs Geschaft zeichnct sich ab!)

Und wenn auch nur das Notwendigste
im Umweltschutzbereich erledigt werden

soll, braucht es cinen Finanzicnmgsrahmen
von wcit iiber 100 Milliarden DM!

Da die letztercn Punkte nicht alle in einem

Jahr anfallen, sondem auf die nachsten 10

Jahre verteilt werden diirften, nehmen wir

einen Pauschalbedarf von weiteren 23 Mil—

liarden DM pro Jahr an. (778 und 1,8 Mil-

liarden Zinsen).
D.h.ca. 178 MilliardenDM Mehrausga—

ben pro Jahr (ohne den Mehraufwand an

Zinsen)und das ist gut gerechnet, dawirhier

viele "kleinere" Bereiche vemachlafiigt ha-

ben. Alles Zahlenspiele zugegeben. Aber

sie sind realistischer als die Beteuerungen
der Politiker, dafi die Wirtschaft alles von

selbst verlcraften konnte. Die Politiker —

mensch muB das verstehen — stehen derzeit

ja permanent im Wahlkampf und konnen

einfach keine wirklichen Antworten geben.
Auchdas einKennzeichender »freienWelt«.

Die Mittel

Was ~ auBer einem scheinbar blauaugigen
Vertrauen auf eine weitere Steigerung der

Hochkonjunktur und auf einen sich daraus

ergebenden zusatzlichen steuerlichen Ab-

schopfungsbetrag —k6nnen diePolitiker der

Koalition zur Finanzierung bereitstellen?

Und wer will im Emst erwarten, daB die

Hochkonjunktur die nfichsten 10 Jahre an-

halt, aber mindestens solange werden die

Kosten vorhanden sein?

* Die hoheren Schulden scheinen vorpro-

grammiert, doch konnen sie aufgrund
der Zinsbelastungen ebenfalls nicht be-

liebig hochgeschraubt werden.

* Da ist es erfreulich, daB es mit der Ber-

linforderung (jéihrlich 20 Milliarden) und

den AusgleichszahlungenffirdasZonen-

randgebiet (jahrlich 5 Milliarden) poli—
tisch bedingte Haushaltsposten gibt, die

in Zukunft logischerweise wegfallen
miiBten.DochwerBerlin zurHauptstadt
ausbauen will, kann fiber dieses Geld

doch nicht verfiigen. Wer auch kom-

munale Wahlkampfe gewinnen will,

kann auch kaum daran vorbeigehen, daB

im ehemaligen Grenzland StraBen,

Briicken, Bahnhofe, Stromleitungen und

Schienennetze neu gebaut werden mils-

sen.

* Da bleiben Mittelkiirzungen, vor allem

im Verteidigungshaushalt. Doch das

kannnocheineWeile dauem,schlieBlich

wird die Reduzierung der Bundeswehr

vondenGenferVerhandlungen abhfingig

gemacht, und vermutlich braucht man

Manovriermasse, um mit der

Sowjetunion um die NATO-Mitglied-
schaft zu pokem. Und da ist auch noch

der kalte Krieger Womer, der ein

Wortchen mitzureden gedenkt. Da ist

auf die Schnelle also auch kein Geld zu

machen, zumal anEntrnilitarisierung an-

scheinend niemand denken will! Es

bleiben Schonheitskorrekruren, etwa

wenn die Regierung auf so manches

Vorhaben verzichtet; z.B. aufden lager

90. Das spart Milliarden. Hat aber den

Haken, daB diese “Wunderwaffe” fi-

nanziellnochnirgendwo eingeplant war,

ein Verzicht also nur keine _z_u_s'2;t_z_lic_he_r_1

Kosten verursacht.
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Der zielbewullte Europaer

Vor diesem Hintergrund wird Kohls ge-

steigerte Europa-Aktivitat verstéindlich. Es

istzuletzt die franzosisehe Sensibilitat, ver-

letzt durch Kohls Vorpreschen mit dem 10-

Punkte-Plan, diejetztdiplomatisch beruhigt
wird. Kohl hatte nie den Ruf ein bcsonders

einfiihlsamer Politiker zu sein. Wenn die

Regierung Kohl also ihre neue Vorliebe fiir

die Vereinigten Staaten von Europa ent-

deckt, dann hat dies auch handfestere Griin-

de. Natiirlich muB der AnschluB politisch

abgefedert werden, doch ginge es notfalls

auch ohne die ausdriickliche Zustimmung
der europaischen “Partner”.

Das Perflde an der neuendeckten Liebe

ist, daB Europa zum Siindenbock gemacht
werden kann. Das heute fehlcnde Geld soll

— je schneller desto besser — fiber die An-

gleichung (= Erhohung) der Mehrwertsteuer

in einem vereinigten Europa bcschafft wer-

den. Bis dahin werden Schulden gemacht,
bis dahinwird aufden Boom gehofl't, dcrdie

Zeit fiberbrlicken hilft.

Wenn wir also 1992 mit der Stcuer-

erhohung schlechthin konfrontiert sein wer-

den, dann liegt es nicht daran, daB von heute

an eine nationale Beschonigung immenser

Kosten betrieben wurde, sondem am mise—

rablen System der anderen Europaer, das

uns aufgezwungen wird und das wir — als

gute Europaer zu erleiden haben. Die mate-

riellen Kosten der nationalen Wiedcrver-

einigung tragen demnach wir,— zeitversetzt

in zwei, drei Jahren; die ideologischen
Kosten tragt Europa. Wenn's also schlecht

ankommt, schlagt das Pendel allenfalls

wieder nach rechts.
-

Neuerscheinungen im

Trotzdem * Verlag

Peter Kropotkin:

Gegenseitige Hilfe

Peter Kropotkins grundlegendstes theo-

retisches Werk. 328 S., 28.-DM.

Ulrich Klan/Dieter Nelles:

»Es lebt noch eine Flamme<< ~—

Rheinische AnarchosyndikalisU-innen in

derWeimarerRepublikundimFaschismus,
3808., 34.— DM; 2. erweitertc Auflage!
Hellmut G. Haasis (Hg.): Walter

Krivitsky: Ich war Stalins Agent!
Krivitsky war Geheimdienstoffizier fiir

Westeuropa, >>zustandig<< zur Zeit des

Spanischcn Burgerkn'egs und des Hitler-

Stalin-Pakts! 360 S., 34,—DM.

Trotzdem * Verlag
PF 1159, D-7043 Grafenau

Tel. 07033/44273
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»Es kann keinen

National-Anarchismus geben<<
***

a“

I; 547%; mm!
(11..
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Photo: Iimbruch Bildaxchiv Berlin

Reaktionen auf den Artikel Hans-Jiirgen Degen in SE34
Die Haltung der Redaktion maximal einen der drei angebotcncn »nali0nal—anarchis- tischcn<< Beitréige zur Diskussion zu stellen, wurdc
uns bestéitigt; Gegenstimmen gab es bislang keine. Einige mcinten, der chcn-Artikel sci schon zuvicl gewesen. Die Beitréige, dic wirrausgelassen haben, sind demochvertiffentlicht worden. . Die Broschiirc »Denk ich an Deutschland<< (603,, g_.DM) aus dem Klaus Guhl-Verlag enLhéill alle 3 dem SF angebotcnen Artikel von Hans-Jiirgcn chen, Jochcn Schmiick und Rolf Raasch; ergéinzt von den eigens
ffir die Broschiire neu hinzugewonnenen Mitstrei-tem Friedemann Scidel (Berlin-05:, chemals »K0pfsprung«, inzwischen cingc-stellt)und Xavier Bougarel (CNT-F). Ein Hauch von Intemationalismus zur bessercn Rechtfcrljgung des nationalistischen Programms?Insbesondcrc die Unteriiberschiift )JBeitrt'z‘ge zu einer Iibertc‘irenPositionsbestimmung«, die bereils unterJochen Schmiicks EinzeI-Bcilrag
stand, provoziert, daB AnarchisLInnen nicht einfach zur Tagcsordnung fibergchen k6n en Andcrerseits sind wir der Auff

fassung recht—zugeben, daB es keinen wie immer auch begrfindetcn >>National-Anarc
’

sion diescr Bein'fige ist so vor allem das Aufzcigen der viclcn gutcn Griinde, >>Valcrléinund zu bekémpfcn. Schaut mensch genauerhin, blcibt nichts Greifbarcs fibrig, sclbsleincr nationalen Insel. Diesc >>identitétsstiftende<< deutschc Kullur wurdc zumeist hdonalen Vorbilder nur zu

die vicl gerfihmlc dcutsche Kultur entstand nicht auf
crvorgcbracht von >>Grbfien<<, die sich ihrer transna-
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Die deutsche Frage? —

verbunden mit

Militarismus!

Deutschland: »... an diesem Einheitsstaat

werden wir nicht mehr vorbeikommen.«

Diese Feststellung unternimmt Hans-Hir—

gen Degen in seinem Artikel »Deutschland,
einig Vaterland?« im SF-34 (1/90). Sympa-
thisch finde ich seinen Vorschlag eine

»deutsche Federation<< als libertare Utopie
anzubieten. Dann wird ’s aber schwierig: wo

fangt das deutsche an, wo hon es auf? Wel-

che Kriterien sollen geltend gemacht wer-

den? Die deutsche Sprache vielleicht? Eine

deutsche Kultur? Gibt es die eine Kultur?

Der Begriff »deutsche Nation<< ist ebenso

unklar. Hans Jiirgen bezieht sich in seinem

Artikel nu: auf die Ereignisse in der DDR

und BRD: also die deutsche Frage wird

auch hier in Staatsgrenzen diskutiert! In der

deutschen Geschichte wurde auch einmal

Osterreich einbezogen... und die Siidtiro-

ler? ... Soll etwa die deutsche Frage von lib-

ertarer Seite als Nicht-Nationalstaatsfiage
gestellt werdcn? Eine entstaatlichte und

entgrenzte deutsche Frage vielleicht?

Abstrakt, die deutsche Geschichte ig-
norierend, konnte man dicse Frage akadem-

isch behandeln; aber historisch—politisch
gcschen ist und bleibt die deutsche Frage
cine Slaatsfrage, und das ist nicht unser

Geschaft, 11nd sollte nicht auf einer liberta-

ren Tagesordnung stehen. Ahnlich verhaIt

es sich mit dem Modell Europa: die Unter-

schiede in den europaischen Staatcn werden

schrittweise nivelliert, auch regionale Ei-

genheiten werden nivellien. lnnerhalb Eu-

ropas haben die Staatsgrenzen keine Be—

deutung mehr. Die europaischen Einzel-

staaten verlieren an Bedeutung! Oberflach—

lich betrachtet gibt es dann mehr Freiziigig-
keitund Frciheiten in Europa, wo man leicht

zustimmen konme. Doch Analysen belegen
sehr dcutlich die politischen Gefahren, was

in der Konsequenz heiBt:

WW
Unsere Gegenstrategie ist die interna-

tionale Solidaritat: »Intemationalismus ist

keine abstrakte Solidan'Léit, da es nur einen

Weltmarkt gibt. Stichpunkte u.a. interna-

tionalc Arbeitsteilung, multinationale Kon-

zeme, Riistungsexport, okologische Zcrsto-

rung, Ausbcutung und Hunger. Dabei sind

es oft dicselbcn Konzerne, die hier unsere

Lebensgrundlagcn zerstorem [Zitat aus:

Diskursionspapier: Versuch einer Neube-

stimmung internationalerSolidaritdt,Inter-

nationalismus Teil 1: Dritte Welt. Gruppe
Libertc‘irer Friihling Westberlin, Mai 1985

(vgl. FLI—Rundbrief und Transnationalis-

mus — Zur Kritik des modemen Nation—

alstaatensystems, Graswurzelforum Heidel-

berg 1985)]
Das sind die brennenden Fragen und die

gehoren auf die Tagesordnung.
Was ist dagegen die »deutsche Frage<<? In

der Geschichte war sie verbunden mit Na-

tionalismus (= Nationalstaallichkeit) und

Militan'smus und entwickelte barbarische

Ziige und Krieg. Die Vereinigung von BRD

und DDR wird kommen. Libertine sollten

sich in einer Beurteilung der Vereinigung
zuriickhalten und sich auf die niichteme

Analyse der Entwicklung beschranken.

Linke und Libertine, die sich auf nationale

Fragestellungen einlieBen, warcn die Ver-

lierer im Gegensatz zu den Konservativen

und Reaktionaren. Die Vereinigung wird

kommen, es ist das Geschaft von Geld und

Kapital.Kiimmem wiruns nicht um Staaten

und Grenzen, sondem organisieren wir trans—

national und foderalistisch den Widerstand

gegen Nationalismus und Militarismus.

Regionale Autonomiebewegungen, die sich

oft fiber Staatsgrenzen hinaus begriinden,
sollten unsere Solidaritat erhal ten.

Wolfram Beyer

(Mitarbeiter der Internationale der

Kriegsdienstverweigerlnnen—IDKBerlin)

»Meterweit an der

gesellschaftlichen Realitat

vorbei. . .«

»Ein Bund deutscher Volksrcpubliken. ein

unabha'ngiges Fricsland oder cin Freistaat

derAlemannen, cin FreicsFranken, ein sozial-

istischcs Sachsen odcr cine Republik Tirol

stiinden nicht im Widerspruch zum nation—

alen Prinzip, sondem wa'ren seineFonsetzung.
Allerdings waren sie dies nicht statt der L6—

sung derFrags dcr Mauer und dcr Besetzung
in Dcutschland, sondem nur unter deren

Voraussetzung. Die Regionalisierung
Deutschlands hangl von der historischen

Chancederdeutschen nationalen Identitit ab

und umgekehrt.«
HenningEichberg, Nationalrevolutiona'r

»DiewirklichedeutscheliberliireUtopiesind
die »Vereinigten Republiken Deutschlands<<

(Landauer): Das heutige, das zukiinfn'ge
Deutschland muB in seine Beslandteile zer—

legt werden; die urspriinglichcn, organisa-
torisch gewachsenen Regionen miissen wie-

derhergestellt werden; die Regionen solllen

sich fdden'eren. Eine deutsche Fodcration,
das ist dann die wirkliche deutsche Vere—

inigung.«

Hans-Jiirgen Degen, Libertirer

Wir sind >>Linke<<. Bci uns ist »Panik Pro-

gramm<<. Wir sind >>angstbesetzt<<, wir

»haben Angst vor einem fiktiven vienen

Reich«, »wir versuchen unserc Geschichte
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dilettantisch zu verdrangen<<.
Unser Blick ist »stark verengt auf die im-

perialistische Vergangenheit<<.
Stindig »amputieren wir unsere eigcne

Identitéim. Wir demonstrieren nur noch

unseren deutschen SelbslhaB! Uns bleibt
nicht einmal mehr die Alternative, »riiber zu

gehen<<, aber das mochte uns ja selbst Hans-

Jiirgen nicht zumuten. In seinem Artikel
wirft Hans—Jiirgcn Degen der Linken einer—

seits cine dilettantische Verdrangung der

deutschen Geschichte, andererseits aber
deren Reduzierung auf ihr >>Negativkonto<<
vor. Und das Positivkonto?

»Die dcutschen philosophischen, huma-

nistischen, politischen Klassiker<< wiegen
alsohundertausendeennordete Bauern,hun-
dentausende verbrannte Frauen, ‘zig Mil-

lionen Tote in beiden Weltlcriegen, sechs

Millionen vergasterJuden, Sinti, Schwuler,
Lesben, Kommunistlnnen, Sozialdemokrat-

Innen, AnarchistInnen (»Linker«), Partisan-

Innen, Philipp Miiller, Benno Ohnesorg,
Giinter Saré, Conny WeiBmann, die Toten

von Stammheim, Daimler Panzer in Siidaf-

rika, den BRD-High Tech Knast in Dyar-
bakir (Kurdistan) und und und auf'? Die

kritische Auseinandersetzung mit deutscher

Geschichte, die vor allcm von den Linken

geleistet wird (wurde), wird von ihm zy-
nisch nur noch als Amputation der eigenen
Identiléit und »deutscher SelbsthaB<< abge—
kanzelt. Vor diesem Hintergrund ist fiir uns

eine Identifikation mit >>Deutschland<< nicht

mehr moglich. (Laut Schonhuber, fibrigens,
wollen »wir Deutschen<<, wenn wir fiber

unsere Vergangenheit reden, nicht immer

nur fiber Auschwitz reden miissen.)
Als nachstes fordem wirDegen auf, seine

These, »der deutsche Arbeiteraufstand in

der DDR in den Junitagen 1953<< werde

infolge der Ignoranz der Linken als »Zu-

stimmung fiir das kapitalistische BRD-Sy-
stem und dessen Wiedervereinigungsstrate-

gie instrumentalisiert<<, gefalligst zu erlau-

tern und sie nicht so, aus dem Zusammen-

hang heraus, zu seiner Veruneilung der

»Linken« zu verwenden.

Die grobste Frechheit besteht nau‘irlich

darin, die »deutsche Linke<< aufzufordem,
im Rahmen ihres Intemationalismus die
»Iinken Intemationalisten derganzen Welt«
fiir die Losung der »deutschen Frage« ein-

zuspannen
— da ja auch »die Palastinen-

ser(innen), (nur ein Beispiel), intemationale
Solidaritat fiir ihr Anliegen einfordem«.

Den Terror, dem die Palastinenserlnnen
ausgesetzt sind, denen es wohl nicht so sehr
um »Nationale Identitam als vielrnehrum’s
nackteUberleben geht, mit der Situation der

metropolitanenBRD-Linkenzuvergleichen,
und daraus die Fordenmg nach einem liber-
tarcn Nationalismus herzuleiten, ist schlicht-
weg unverschamtl

Desweiteren: Woher nimmt Hans-Jur-



gen Degen die Sicherheit, daB das zukiinf—

Lige >>Deutschland<< keine >>milit2irische-im-

perialistische Gefahr<< sein wird? Ganz ange—

sehen davon, daB Leopard 1-2-3, Tornado,

Giftgasfabriken, Heckler+Koch-Knarren

etc. wohl kaum deshalb hergeslellt werden,
weil sie so nett aussehen, sondem in anderen

Teilen der Welt ihre Aufgabe zur vollsten

Zufriedenheit der HERRschenden erfiillen,
sollte der jiingste VorstoB gegen die pol-
nische Westgrenze wohl Warnung genug
sein. (Was auch eindeutlicherHinweisdarauf

ist, daB die Wiedervereinigung kaum dazu

geeignet sein wird, den Chauvinismus zu

fiberwinden.)
Wir sind der Meinung, daB jegliche

Spielan des Nationlismus immer im Kern

Rassismus beinhaltet.

Die Tradition is: und war auf diesem

deutschen Boden immer schon blutige Un-

terdrfickung, was sich manifestiert an herr-

lichen Burgen und Schlossem der HERR-

schenden und ARMseligen Hiitten der Un-

terdn‘ickten.

Wir weigem uns (gerade in dieser Zeit),
den Begriff >>Natjon<< posiiiv zu definieren.

Es kannnicht Sachevon Linksradikalen,
KommunistInnen, Anarchisilnnen, Auto-

nomcn sein, >>K2irrnerarbeit<< ffir Konserva—

tive aller Schaltierungen zu liefern.

Unser Anliegen muB doch Inter- oder

trans-, immeraberANTI-nationalistischsein.

Das biologistische Bild der >>gewachse-
nen Nation<< ist ein Hohn gegeniiber denen,
die durch bluu'ge Uberfalle, Ausbcutung,
Unterdriickung, Mord zu >>nationalcr Iden-
titéit<< gezwungen wurden. Und was die

»Ku1turidentitzit« eines Volkes (einer Na-

tion) angeht, so ist das Bewahren/Erinncm
eine Sache, die von uns iiuBersL kn'tisch be-

trachtet werden some, immer in dem Be-

wuBtsein, daB Geschichle von den HERR-

Photo: Tommy Berger
schenden geschn'eben wird. Uberhaupt von

>>gewachsenen Sunkturem zu sprechen
scheint uns meterweit an der gesellschaft—
lichen Realitfit vorbeizugehen, wenn man/
frau betrachtet, wie sich soziale Einheiten
unter kapitalistischen Bedingungen ent-
wickeln. Gibt es denn fiberhaupt noch eine
»gewachsenes« Deutschland, Bayem,West—
falen ...... ?

Dem repressiven Niemandsland des

Hans-Jiirgen Degen werden wir auch in
Zukunftdie (realistischere)Praxisentgegen-
setzen, um die (antiimperialistischen, anti-
kapiLalistischen) Kampfe weltweit zu unter-
stiitzen. Fiir die BRD-Linke muB weiterhin
die Perspektive bestehen, dem Motor der
weltweiten Vemichtung in den Metropolen
entschlossenenWiderstand entgegenzustel-
len.

Unsere Solidaritat mit den kampfenden
Menschen Kurdistans, Mittelamerikas,
Siidafrikas und wo auch immer darf nicht
irgendwelchen national-romantischen Vor-

stellungen geopfert werden.

Antinationalistische Gruppe
Hunm'ick

Nationalanarchisten

Die wahre Kritik analysiert nicht die Ant-
worten, sondem die Fragen. Schrieb Marx.
Das gilt erst recht fiir die sogcnannte deut-
sche. Was ist die deutsche Frage, von der
alle reden und die Hans-Jiirgen Degcn nicht
»der Rechten fiberlassen<< will? Von Ernst
Moritz Arndt, dern militanten Singer deut-
scher Einigung im l9Jahrhunderl slammt
ihre klassische Formulierung; die dculschc
Frasge lautet: »Was ist des Deutschcn Va-
terland?«
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Arndt sucht in seinem muntcrcn LiCd'

Chen die Antwort zuna‘chst in dcr Geogra'

phie. Film" Strophen lang Happen er ails

moglichen Regionen ab (Von »Ist’s, W0 am

Belt die Mowe zieht<< his “31's Land def
Schweizer? Ist’s Tirol?«) komml abcr 19'

desmal zu dem laut geschmetlcrtcn SChIUB:
»nein, nein, nein, mein Vaterland muB grdflcf
sein!« SchlieBlich landet er bei der Sprache
(»Soweit die deutsche Zunge klingt---“_)'
aber so richtig zufrieden zeigt er sich erst 1n

der vorletzten Su-ophe: »Wo Zorn venilgl
den welschen Tand, wo jeder Franzmann
heiBel Feind, wo jeder Dcutschc 116cht

Freund—dassoll es sein! Das ganzeDculSch'
land 5011 es sein!« Nationale Identitéit 110“?“
wissen, wo der Feind steht. Nation konstl-

tuiert sich als Kollektiv potenticller TOI’

schlager.
Aber wirwollten die Fragen analysmen

und nicht die Anlworten. Obendrcin War

Amdtauch eherein Rechter. (Obwohl 50110“
das nichi mehr so eindeutig ist, belcgle ihn
doch die >>Reaktion<< wegen demokratischfir
Umtriebe und kn'tischer Tone gcgcn den

preuBischen >>Polizeistaat<< zwanzig Jahre
lang mit Bemfsverbot. ..)

Hans~Jiirgen Degen jedenfalls miichlc
dem >>rechten Weltbild von der SLaalsnaLion
das linke derNation jenseits von Patriarchal,

Chauvinismus, Swat und allen sonsligcn
Henschaftsformen entgegensetzcn<<. FrCi
nach der Losung der Betoninduslrie: E5
kommt darauf an, was man daraus machi-
Aber auch bei Degens vermeintlich linker,
>>guter<<Nation bleibt das Problem: Wer
gehort dazu und wer nicht? Nationale Iden-
lik’it gibts nur in Abgrcnzung von andcrfin
nationalen Identitaten. deutsch oder nicht'
deutsch, das ist die naiionale Frage. Und die
beamwortet der Grenzbeamte, wcr sonst-
Egal, ob er multikulturcll groBziigig oder
rassisch rigide entscheidet, egal ob nach
>>Fiihrerrecht« oderaufgrund von Gcsetzen,
die freie Biirger in freier Vereinbarung sich
gaben entschieden werden muB. Da hilft es

nicht, die >>freiheitlichen<<, >>anti-zentralis-
tischen, kommunalisu’schen, regionalistis-
Chen, foderal istischen und anti-etatisn'schem
Traditionen der deutschen Geschichte zu
bemiihen und gegen die >>Staatsnation<< die
Kultumationins Feld 211 fiihren.Egal,ob ein
oder zwei oder, wie zu Arndts Zeiten, 39
deutsche Staaten, egal, ob Degen/Landauers
Utopie von den »Vereingten Republiken
Deutschlands<< wirklich wiirde, egal selbst-
verstandlich anch, ob deutsche oderirgen-deine andere Nation, immer gibt es (Staats-
)Biirger einerseits, Ausléinder andererseits:
gibt es Passe; gibt es Grenzen, und die muB
man notfalls auch verteidigen, und dill“

brancht man wiederum usw. usf. Wcr Na—
tion sagt, hat immer schon Siam gesagt; (1‘3r
Traum von der guten Nation ist immer dcr
vom guten Slaal.

Hans-Jiirgen Degen findet die bundcs-
dcutschc Linke zum Kotzen. Dafiir gibt (:5

wahrlich Gn‘inde genug. Degen hat dc“

%\



denkbar schlechtesten: »Der stark verengte
Blick auf die imperialistische Vergangen—
heit, auf die nazistische Barbarei hat die

Linke handlungsunf‘ahig gemacht: Wer sei-

ne Geschichte nur auf ihr Negativkonto re-

duziert, nimmt sich moralisch selbst das

Recht auf die eigene, selbstzugestaltende
Geschichte.«.Das kann Schonhuber besser:

Bei ihm heiBt das dann, »die deutsche Ges—

chichte ist grdBer als Auschwitz«, und weil

»das deutsche Volk zu den grfiBten Volkem
dieser Erde gehort, lassen wir uns unsere

Geschichte nicht auf Auschwitz reduzie-

rcn«. (O-Ton Schdnhuber in einer Rede
wahrend dcs Europawahlkampfs 1989). Die

Unterschiede verschwimmen zur Kenntli-

chkeit, wobei aber des REP-Fijhrers naB-

forscher »Stolz, ein Deutscher zu sein« die

nationale Selbstfindung letztlich doch zii-

giger voranbringen diirfte als Degens Jam-

mem fiber den »neurOtischen« »Deutschen-

Selbst-HaB« der Linken.

Dali die West-Linke dem verdienten

Kollaps dos Staatskapitalismus und der

deutschnationalen Mobilisierung hilflos

gegeniibcrsteht, damit hat Hans-Jiirgen
Degen allerdings recht.Wieden1m mit dem

schlechtesten Argument: Nicht ihre

Schwachc, die nationale Frage zu »beset—

zen«, ist der bundesrepublikanischen Lin—

ken vorzuwerfen, sondem ihre Unfahigkeit,
sic zu kritisieren. DieseUnfahigkeit hat ihren

Grund aber dummerweise genau in jener Pa—

role vom »Selbstbcstimmungsrecht derNa-

tionen«, der auch Hans-Jfirgen Degen das

Wort rcdcl. Scit Lenin sie zum Dogma des

Marxismus-Leninismus erhob, ziichtete sie

genau jenen Nationalismus, an dem die

Sowjetunion jetzt zerbn'cht. Nationale

Sclbstbcstimmung sabotiert die der Indi-

viduen. Dem nationalen Kollektiv hat der

Einzelne sich gei‘alligst cin— und unterzu-

ordnen; wer a-national ist, ist auch a-sozial.

Nationale Identilfiterweist sich als Schmier-

mittel von Herrschaft und sonst nichts:

Herrschaftbrauchtdie Homogenisierung der

ihr Unterworfenen, wie diese sich nach dem

Sicherheitsstaat sehnen aus der—nur zu ver-

standlichen — Angst, im okonomisehen

Survival of thefittest untergebuttert zu wer-

den. Lieber unter der Knute als ganz allein.

Weil untcrrn Kapital der Mensch dem

Menschen ein Wolf zu sein gezwungen ist,

folgt er willig dem Staatsrudel und sucht

sich seine Opfer auBerhalb der eigenen Na-

non.

Die Menschenrechte, die Dcmokratie,
die Idee der Staatsr‘ason und ahnlich hehre

Ziele taugen zur Homogcnisierung nur

bcdingt. Fiirdcrgleichen abstrakte Ideen halt

niemand den Kopf hin. Deshalb sind auch

Surrogate wie Habermas’ »Verfassungspa—
Iriotismus<< und erst recht Degens »wirkli-

Che deutsche Utopie« auch den Mytholo-
gien vom deutschen Wesen spatestens dann

unterlegen, wenn es zur Krise kommt. Na-

tionale Mobilisierung landet bei Blut und

Boden, sobald Blut flieBen 5011, um Boden

zu gewinnen. Dann werden (Staats-)Bilrger
zu Volksgenossen und der Kaiser, derKanz-

ler oder wer sich sonst gerade als Souveran

gebardet, kennt keine Paneien mehr, son-

dem nur noch Deutsche.

Das will freilich vorbereitet sein. Wenn

nach dem >>Anschlufl<< das gesamtdeutsche
Winsehaftswunderausbleibt, das die »DDR-

Volksmasserm erhoffen, wie Degen die De-

monstranten des letzten Herbstes kemig
nennt, dann sind Verteilungskampfe zu

erwarten, die das »einig Vaterland<< noch

ganz gewaltig beuteln diirften. Weil die

sozialeEinheit schon amWechselkurs scheit-

ert, mull der Wahn der nationalen dem Pub-

likum um so rabiater eingeblaut werden. Da

miissendannalleran,und selbstder>>Schwar—

2e Faden<< darf nicht abseits stehen. (Ob-
wohl es vielleicht das Deprimierendste an

der Deutschtfimelei eines Hans-Jiirgen
Degen ist, daB er seine vaterlandische Zu-

verléissigkeit ohne irgendeine Notigung zur

Schau stellt. Kein Gehorsam ist schlimmer

als der vorauseilende.) Das zeugt allerdings
von einer kolossalen Verdréingung der ei-

genen Geschichte, die Hans—Jiirgen Degen
pauschal der »Linken« ankreidet.

Traditional] galten die Linken gleich
welcherColeurals unsichere Kantonisten in

Sachen Vaterland. Dabei hatte ihre staats-

sozialistische Mehrheit gegen Homogenisi-
erung garnichts Gmndsatzliches einzuwen-

den. Im Gegenteil, sie tauschten nur das

Prinzip Nation durch das Prinzip Arbeit aus

und fibersetzen »nationale Identitam in

»KlassenbewuBtsein«. Aber wenn es hart

aufhart ging, mauserte sich auch der Arbe—

iter- UIld Bauemstaat zurn »Vaterland der

Werktfitigema Doch gerade weil Staats-

sozialisten die nationale Parole nur in Ver—

bindung mit der sozialen in den Mund nah-

men — aktuelles Anschauungsmaterial lief—

em Sozialdemolqaten von Willy Brandt bis

Gregor Gysi zur Geniigc — wurden und

werden sie von der Rechten als vaterland-

slose Gesellen beschimpft. DaB sic es nicht

sind, haben sie oft genug bewiesen. Lib-

ertare dagegen waren bislang stolz darauf

und konnten es sein, »die Ehre der Valer-

landslosigkeit zu verteidigen<< (Franz Prem-

fen), statt fiir Deutschland ins Feld zu zie-

hen, auch wenn es vorerst nur das publizis-
tische ist.

DaB Freiheit der einzelnen erst unter

allgemeinem Zwang moglich werde und der

Mensch erst als Glied der Nation wirklich

Mensch, behaupteteten die Staatsideologen
seit je her. Die Libertfiren, zu denen Hans-

Jfirgen Degen sich za'hlt, waren einmal

angetreten, das eine Liige zu nennen. Offen-

sichtlich m'fft aber Adomos Diktum fiber

die Deutschen auch auf deutsche Libertfire:

sie konnen keine Lfige aussprechen, ohne

sie aueh zu glauben. So gibt es denn in

diesem Land — die Aufzéihlung ist durchaus

unvollstfindig — nach Nationaldemokraten,
Nationalliberalen, Nationalbolschewistcn

und nicht zuletzt Nationalsozialisten nun

auch Nationalanarchisten. Das ist nach all

dem alten Schwachsinn, der jetzt wieder

hochkocht, doch immerhin ein neuer.

Ulrich Briickling, Freiburg

ANARES—FODERATION

Kontakt:

IHR sucht Literatur zu Anarchismus, Femi—
nismus, Politischer Okonomie, usw. —

Bacher, BroschUren, Zeitschriften

WIR haben uns mit anderen Gruppen im
deutschen Sprachraum zu einer

anarchistlsohen Vertriebsfoderation
zusammengeschlossen und bieten an:

Alle Neuerschelnungen zum Thema

Anarchismus, vergriffene BUcher,
Zeitschriften und Broscht’iren zu

vielen Iinken Themen.

Ein zweimonatliches Info'bringt alles
Wissenswerte. Gegen DM 3,- in Briefm.
senden wir Euch Kataloge und aktuelle
Informationen zu.

Bern - Wlen — Mannheim - Grafenau - Koln

Anares—Medien, BrUsseler Platz 19, 5000 Kéln 1
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». ..daB Positionen, die die nationale Frage
Oder die nationale Identitfit befiirworten in
einer anarchistischen Zeitschrift wirklich
nichts zu suchen haben,...« (8.2) schreibt

HirinEuIemEditorial,unddemwéireeigent-
lich nichts hinzuzufiigen, wenn nicht der

Autor (Hans-Jiirgen Degen) einer (notwen-
dig) idealistischen Geschichtsauffassung
aufsitzen wiirde, dicnichtnur bfirgerlich ist,
sondem da sie sich auf den Begriff »na-

tional<< bezieht, eine offensichtlich zwangs-
lfiufige‘Nfihe zu nationalrevolutionéiren,
faschistischen Positionen produziert, bei -

gleichzeitiger Behauptung des Gegemeils.
Die Eckpunkle einer Diskussion fiber

die anscheinend ungebrochene Kraft des

Nationalismus werden nicht benannt, stati-
dessen greift der Autor zur ideologischen
Endldsung und treibt den Teufel mit dem

Beelzebub aus.

We are on the road to nowhere oder
Es fiihrt ein Zug nach Nirgendwo

Wer seine eigene Geshlchte verdr’cingl “’3
wird von ihr fiberrollt.« (Degen, 5-13)

Wiedervereinigung >>Der Zug r011t<< iSl'mom'

, zufallig, Geschichte hat Eigendynflmlk’ es '

‘
: e sind nicht mehr die Menschen, die sie ma

J chen, die Geschichte macht sich selbst; 5°

wie die Sozialdemokratje im August 1914

. dieses Land auch »unser Land<< sei. (5‘15)

1 mun, um am Gliick teilzuhaben; als 0‘? ma“

'

nicht an der Kasse zahlen miiBle.
.

“

DaB Hans—Jfirgen Degen hier em

311151:ches Bild benutzt wie die Apologet’an
e

auf die Welle(!) der nationalen Begeiste
rung nur noch mit der Zustimmung zu den

.

Kfiegslcrediten re(a)gieren Ram, macht 1

Hans-Jiirgen Degen denNationalismus 211m

bewegendenMomentinderGeschichte,un
kommtderartig vondenFfiBen auf den KOP

SCSIBIIL zu der grandiosen Erkenmis,
i

.

>>Wernicht im aktuellen Trend deS POSI'
tiven Denkens liegt, hat seinen Unterg2mg
beschlossen<< ($.14), Geschichte wird Zum

Selbstbedienungssupermafliit1 in dem man

nur die richtigen Sonderangebole kaufen

m
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Alles wird zu einerFrége der Definition;
V

’

wamm nicht die >>Nation<< als etwas definic'
'

ren, das sich aufheben will im Kommunis’
-.

mus und Intemationalismus, wamm niChl r-

den Antisemitismus als verkommene Forfr1 .

von antifaschistischemBewuBtsein definie‘
’ '

ren, wie es die KPD eine lange Zeit gemII
'

hat; alles nur eine Frage des positiven Den‘

kens, alles nur eine Frage der Definition-
Hans-Jfirgen Degen forden einen Rfick‘

griff auf »die« deutschenfl) philosophi‘
schen, humanistischen Klassikem, ...»di"'
zu anderen Schliissen als der Staatsnaliofl
gekomrnen seien, die darin etwas verbin'
dendes, historisch gewachsenes [schorl Wie’

der!] sehen« (8.14)
Hans—Jfirgen Degen setzt, ohnc sic Z“

,

begreifen, auf die begrifflichc Nfihe V0“

Natur und Nation, seine UtOpie dcr mm

spriinglichen, organisatorisch gewachserlen
Regionem benennt weder den UrsPrung ’

noch die Organisatoren dieses Wacbsmm'
sprozesses, der doch nichts andcres iSE‘
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l“

dieKapitalakkumulation.Nationistsowenig
urspriinglich wic das Kapital sclbst, sic ist

nicht zu denken ohne ihre historische

(gemachte) Bedingtheit, sie ist nicht zu

denken ohne ihre Trabanten Nationalcharak-
ter und Kolonialismus/Imperialismus.

Von der gesellschaftlichen Natur zur

natiirlichen Gesellschaft

Sieht man einmal von dem kurzen aber blu-

tigen Vorspiel des »Heiligen romischen
Reiches deutscher Nation<< ab, so fallt die
Bliite des Nationalismus in die Zeit der

Aufldamng, also des 18. und 19Jahrhun~
derts. Nicht nur die deutschen (Hans-Jiirgcn
Degen) Aufkla‘rersahen im Werden des Na—

tionalstaats cine fibergeordnete Entspre-
Chung zur Befreiung des Individuums von

der Feudalgesellschaft. Kriege so mutmaB-
ten die Aufklarer, in Deutschland vor allem

Kant, wiirden iiberfliissig werden, wenn

crstrnal die lcriegsliistemen Konige und

Fiirsten ihr sackchen gepackt batten.

»Es ist der Handelsgcist, der mit dem

Kricgenicht zusammen bestehen kann, (. . .)
die Geldmacht werde die herrschenden

Klassen zur Vemunft zwingen.« schreibt
Herr Kant in seiner Schrift »Vom ewigen
Frieden<<, und daB dem nicht so war, weiB

sicherlich auch Hans-Jfirgen Degen.
Marx und Engels ordneten dem Natio-

nalismus eine wcniger wichtige Rolle zu, da

er ihnen als anscheinend notwendige ide—

ologische Durchgangsphase einer sich ab—

zcichnendcn Industrialisierung und Kapi-
talisierung erschien. Zwar kritisierte Marx

scharf den Nationalismus englischer Arbei—

ter gegcniiber den irischen Immigranten,
aber das iiihrte nicht zu einer intensiven

Auseinandersetzung fiber die Nationalis-

musfrage; Bakunin frohnte eincm auBerst

dubiosen Panslawismus und Engels, deralte

Ordnungsfanatiker, machte dem zunehmcn—

den NationalismussogarweitgehendeZuge-
standnisse, um die Errungenschaften der

Sozialdcmokratie zu bewahren; die Be-

kenntnisse zum Intemationalismus bliebcn

gerade in einer Phase seiner grofiten Not-

wendigkeit Makulatur, und crmoglichten die

Menschenschlachterei in den imperialisti—
schen Kriegen des 20 .Jahrhunderts entschei-

dend mit.

Das Worden dcs nationalcn Staates ist

weder urspriinglich noch gewachsen, son-

dcm Ausdruck eines gewaltigen histori-

schen Umbruchs, in dem sich die Lohnarbeit

verallgcmeinert und es eben dem Natio-

nalstaat obliegt, sowohl dies zu garanticren,
als auch den sich hieraus entwickelnden

gcsellschaftlichen Anatgonismus zu regeln.
Nation beinhaltet also per Begriff und

nicht per Definition, die Einhcit(!) der in

einem Land lcbenden, die gleichen Tradi-

tionen pflegenden usw. Mcnschen und

schlieBt das Trennende, eben durch die

herrschenden Gewaltverhalmisse bcdingtey
aus.

Dabei meint Nation (lateinisch nasci =

entstehen, bcschaffen sein) nicht nur das

Faktum einerveranderten gesellschaftlichen
VerfaBtheit mit gesicherten Grenzen nach

AuBen, sondem verlangt nach der burger—
lichen Revolution geradezu eine innere Be-

grenzung, um die veranderten, nunmehr ka-

pitalistischen Bedingungen von Produktion

und Reproduktion zu gcwahrleisten.
Die von der Bourgeoisie (von wem

sonst?) formulierten Eigenschaften deutscher

Manner und Frauen, eben ein bei aller

Gegensatzlichkeit und Gewaltformigkeit
sich erganzendes Bild deutscherTfichtigkeit
und deutschen Wesens, legitimiert den

Expansionsmus der Tiichtigen gegeniiber
den Untiichtigen, den Anspruch des Volkes

ohne Raum auf die ganze Welt.

Nun mag man wie Hans-Jiirgen Degen
hingehen und sagen, das ist aber garnicht so,

der deutsche Nationalcharakter ist im Ge-

genteil so und so beschaffen, man mag das

auch noch mit historischen Kampfen bel-

egen, das findert eben nichts an einer iiber-

geordneten Kategorie >>national<<, die den

Antagonismus wegzaubert und den prole-
tarischen Intemationalismus zerschneidet;
»linker« und >>rechler<< Nationalismus sind

zwei Seiten der gleichen Medaille, sie mo-

bilisieren gewollt oder ungewollt falsches

BewuBtsein. Man kann das iibcrpriifen an

dcr Haltung der Sozialdemokratie zur

»Negerfrage«, am groBen »Vaterlandischen

Krieg<< in der Soviet-Union, an der Kokain-

politik von Sendero Luminoso und PKK,
denen es nichts ausmacht, die Kinder der

Imperialisten zu vergiften oder an der Ent-

fiihrung eines Urlauberflugzeuges nach

Mogadishu.
»DaB die Nation in Deutschland von den

Rechten permanent vergewaltigt wurde/

wird, ist das eigentlich ein Grund dafiir, daB

die Linke die Vergewaltigung hinnimmt,
sich noch genfiBlich an ihr weidet?« (8.14),

gehort zu den verkommeneren FragenHans-

Jiirgen Degens, als ob nicht die Realitat von

Bergen—Belsen die Materialisierung des

Nationalismus sei, sondem die Marzrevolu-

tlon.

We are strangers in a strange land

Wenn heute in der BRD von den Linken der

BegriffNation bzw. die Nation,denn darum

geht es letztlich, von Auschwitz gel'autert
wird, also wieder hoffahig gemaeht wird,
heiBt das, einem schon vor der »Wiedervcr—

einigung<< real-existierendem deutschen

Imperialismus Tiir und Tor zu offnen.

Schonjetzt zeigen dieDiskussionen iiber

den »Schandvertrag von Versailles<< und die

»ungewollte Zweistaatlichkeit<< ($.15) be-

angstigende Parallelen, und wer glaubt, daB

dasdeutscheKapital wenigeraggressiv,Bun-

desgrenzsehutz und Bundeswehr nurmehr

Spielzeug in Handen debilcr Politiker sei,
scheintmiran starkem Wirklichkeitsverlust

1 7

an leiden. Wer die Ausdehnung des NATO-

Machtbereichs und die Annexionspolitik der

Superkoalition mit der Forderung von Pala—

stinensem oder Kurden nach nationaler

Selbstbestimmung vergleicht, fordert das

Recht auf Imperialismus und bcgriindet es

mit dem Kampf der Kolonisiertcn.

Der Versuch der Pala'stinensereinen Na-

tionalstaat zu bilden, ist der Versuch ein Ex-

istenzrecht gegen den Zionismus durchzu-

setzen, aber eben auch ein Zugestandnis an

eine nationalstaatliche VerfaBmeitder Welt,
die »Stzimmen, Clans, Vo’lkcm«, also ge-
sellschaftlichen Formationen mitvor-nau'o-
nalstaatlichen Gewaltverhalmissen, keine

Daseinsberechtigung mehr einraumt, eben
um sie den Verwertungsmoglichkeiten der

Metropolen anzupassen; ein palfistinen—
sischer Nationalstaat ware eben die biirger-
liche Institutionalisierung erkéimpfter Frei-

raumeundniehtihrekommunistischeDurch-
setzung.

Finale anale

Dem GeredevonNationfolgenin derRegel,
so auch bei HansJiirgen Degen, die meist

ergriffenen Schilderungen von Gefiihl und

Identitat.

Dal} die biirgerlich kapitalistische Ge-

sellschaft eben nicht Freiheit, Gleichheit
und Briiderlichkeit, sondemKonkurrenz und

Entfremdung produziert, ist so banal wic die

Feststellung, daB der mangelnde Halt an

sich selber, gepaart mit dem Sinnsurrogat
»nationale Identitéit<< in diesem Jahrhundert
in die schlimmsten gesellschaftlichen Kata—

strophen, in dann anscheinend »namenlo-

ses« Leid gefiihrt haben.

Hans -Jiirgen Degens Artikel scheint den

Ausbruch einer (berechtigten) Angst vor

zunehmender EinfluBlosigkeit der Linken

auszudriicken; die Geborgenheit, die Hans-

Jiirgen Degen in der »nationalen Identitat<<
wahm, beinhaltet jedoch schon die Ver-

zweiflung, die manche Rotfrontkampfer
gespiirt haben mfissen, als sie in die SA

eintraten und sich hinterher wiederfanden:
in Stalingrad oder in Auschwitz.

HaWe,M0ers
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Flfichflingspolitik in der BRD —-

Fortsetzung systematischer

Zerstérung von Lebensstrukturen

Bei dem vorliegenden Artikel handelt es

sich um einen Auszug aus einer Diplo-
marbeit zur Flijchtlingspolitik. Ein Teil

der Arbeit untersucht die systematische
Zerstérung von Lebensstrukturen im

Sinne von: »A]le Deutschen sind gleich
ffir andere gilt das Ausliindergesetm.

Mit der Einfiihrung des neuen Ausliin-

dergesetzes Anfang Mai wird einejahre-
lang praktizierte Fliichtlingspolitik,
Fremde,Flfichtlinge ,politisch Verfolg-
te, Ausléinderinnen fiberhaupt‘fernzuhal-
ten aufeinerStufe ausgefeilter Schikanen

festgeschrieben.
Der Beitrag beginnt mit dem Versuch

einer Aufarbeitung des Asylrechts in der

Geschichte der BRD nach der NS-Zeit

und endet mit der Herstellung des we-

sentlichen Zusammenhangs zwischen

Rassismus und Auslfindergesetzgebung.
Gerade im Zuge des Deutschlandtaumels

und offenem vijlkischen Nationalismus

ist der Niihrboden ffir die Durchsetzung
einer Art Sondergesetz gegen die »St6rer

der Volks gemeinschaft« besonders

gi‘mstig.
Im Zuge der Entstehung einer Super-

macht Europa fibernehmen die anderen

eu ropéiischen Landernach dem Schengen-
Abkommen das Computerfahndungssy-
stem der Deutschen und die Millionen

i m Ausléinderzentralregister erfaflten

Daten. Mit der Weiterfiihrung dieser

Politik der Abschottungder Grenzen wird

ein‘Nationalismus der Vaterlfinder’aufs
Neue beschworen. Nicht-EG Auslfinder-

innen werden im Einklang mit der fikon-

omischen und politischen Expansion ele-

mentare Menschen- und Bijrgerrechte
vorenthalten; sie werden abgeschoben!

Im nfichsten SF wird der2. Teil der Ar-

beit: Flfichtlingsbewegungen in Mittel-

amerika veriiffentlicht werden.

SF-Redaktion

von Rainer Hammerschmidt and Manfred Lontke

Photo: Umbruch Bildaxchiv Berlin



1. Das Asylrecht in der BRD

Entstehung und Entwicklung des

Asylrechts

Auf dem Hintergrund der NS—Zcit, in der

viele DcutscheZuflucht—sprichpolitisches
Asyl — im Ausland gcfundcn hatten, ent—

stand Artikel 16, Abs.2 des Grundgesctzes:
>>Politische Verfolgte genieBcn Asylrecht.«

In den SOCr Jahren bewarbcn sich fast

ausschlicBlich—zcitwciseiibcr90%—Fliicht-

lingc aus >>kommunistischcn<< Systemen. Mit

Ausnahmc dcr unmittclbaren Foigen dcs

russischenPutsches in derCSSR 1968 wurdc

die 5000cr-Grenze jéihrlich zu kciner Zeit

iibcrschritten. Die Anerkennungsquote
schwankte zwischcn 15 und 50%.

Seit 1974 nahm dieZahl derAsylsuchen-
denstfindig zu. Sie stieg 1974 sprunghaft auf

iiber 9000 an. Aber nicht nur die Zahl der

Asylsuchenden nahm stark zu, sondem auch

die Herkunftlander der Fliichtlinge veran-

denen sich.

»Der Fliichtlingsanteil aus osteuropais-
Chen Landern sank unter 50% und der aus

den Landem der »Dn'tten Welt« stieg in

umgekehrter Proportion an, wobei die je-

weiligen “Krisengebiete” als Herkunftsléin-

der deutlich erkennbar waren: Tiirkei, Sri

Lanka, Ghana, Athiopien, Libanon und so

fort.« (FR, 6.8.1986, in Mgin, 3.58-61)

MitdemAnsteigenderAsylantrage sank

die Anerkennungsquote seit 1978 unter 15%,

am niedrigsten war sie Anfang 1981, als die

Zahl der Asylsuchenden auf fiber 100.000

anstieg. Wa'hrend noch 1966, LB. Zuwan—

dererInnen aus realsozialistischen LaIidcm

bei Nichtanerkennung des Asylanlrages ein

Aufenthaltsrecht zugesagt wurde, wurde mit

dem Ansteigen ihrer Zahl, die Ausgrenzung
wichtigstes Kriterium fiir die Asylpolitik in

der BRD.

FiiI Fliichtlinge aus der Tiirkei, in dcr

1980 nach der Machtiibemahme dcs fasch-

istischen Militarregimes vicle das Land ver-

licBen, urn ihr Leben zu rettcn, bedcutetc

dies die Einfiihrung des Visumzwangs im

Jahr 1980. Zusatzlich zum Visumzwang,
der die Einreise von vomherein verhindert,
wurden sogenannte AbschreckungsmaB—
nahmen entwickelt. Dazu zihlen his home

u.a. Arbeitsverbot, Verbot derFreiziigigkeit
und die Kasernierung in Sammellagem.

Irn Juli 1982 wird das Asylverfahrens-
gesetz verabschiedet, womit die Rechte dcr

Asylsuchenden in der BRD des wciteren

eingeschriinkt wurden. So wurde u.a. be-

schlossen,
>>daB Auslander, die in cinem Dn'ttstaat

Schutzvor Verfolgunggefundenhabemnicht
mehr als Asylberechtigte anerkannt warden,
Oder daB ein Asylsuchender bei Nichlancr-

kennung durch das Bundesamt fiir die An-

erkennung auslandischcr Fliichtlinge sofort

abgeschoben warden kann, unbcschadct

eines laufenden Verwaltungsgcrichtsvcr-
fahrens. Deswciteren regelt das Asylvcr-
fahrensgesetz den AufcnLhal t der Asylsuch-
enden wahrend des Asylvcrfahrens.« (v.
Hellfeld, 1986,1111 Schattendchrise, 8.141)

Diese aufAbschrcckung zielcndcn Mafi-

nahmen von 1980 und die Verabschiedung
des Asylvcrfahrensgesctzes von 1982 solltcn

nach Aussage des Landeskrcisvcrbandcs

Bayem folgendes bewirkcn:

»Die uncrwiinschtc Integration Asyl-
suchender in die deutschcn chcnsvcrhalt—
nisse ist durch karge, lagcrmiifligc Untcr-

bringung zu vcrhindcm. Sie muB als psy-

chologische Schranke gcgcn den wcilcrcn

Zustrom Asylwilligcr aufgcbaut werden.«

(Mgin, ebd., $.21)
Ein weitcrcs Datum, an dcm dic Schlin-

gc fiir Asylsuchcnde noch cngcr gczogcn
wurdc, ist der Friihsommer 1986. So wurdc

bcschlosscn, dais Nachfluchlgriinde (LB.
Asylgcwahning aufgrund politischer Beta-

tigung als Fliichtling in dcr BRD) nicht
ancrkannt werdcn, die Asylgcwéihrung bci
mehr als dreimonatigem Aufcnthalt in ei—
nem Dn'ttland (2.8. Fliichtlinge aus Afgha-
nistan odcr dem Iran, die auf ihrer Flucht
Station in Pakistan bzw. der Tiirkei ma-

Chen). Dcswei tercn wurdc bcschlossen, dais

Krieg und Biirgerkrieg nicht als Asylgrund
anerkanntwerdcn, und daB die Abschicbung
in Krisengebietc kiinftig m6g1ichist.AuBer-
dem wurde das Arbeitsvcrbot von zwci auf
fiinf Jahre verléingcrt.

Weitcre Strategien, »dic Strijmc dcr

Asylsuchcndcm auf Europa zu vcrhindcm,
werdcn zur Zcit zwischen den westcuro-

péiischen Smatcn verhandelt.
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»Denn vermieden soll werden, dafl mil

der Offnung dcr Binncngrenzen im Jahr

1992 eine asylpolilischcLiberaliliil einsclze.

Die nalionale Abgrenzungspolilik 5011 Ron-

linenlal werden.« (Fluchl und Asyl, 1988,
Hrsg. Germershausen, Narr, $.25)

Zusiilzlich soll das Fliichllingsproblem
noch mchr als bisher in die »Drille We1l«

verlagerl werden, verslcckl hinlcr dcm

Begriff »Regionalisierungskonzepm.

Rechtspolitik als wichligsles
Element der Ausgrenzung von

Flfichllin gen

Obwohl Arlikel 16 aufgnmd der Erfahrung
100.000cr von Fliichllingen aus dem natio-

nalsozialislischen Deulschland ins Grundge-
selz aufgenommen wurde, war von Ani‘ang
an umslrillen,

»ob Asylsuchende das “Rechl auf die freie

Enlwicklung der Persbnlichkcil” inclusive

des Rechls auf Arbeil und Freizligigkeil
bekommen solllcn. (Mgin., 8.21, ebd.)

DieseFragescheinlaber lalséichlichniemehr

als eine Farce gewesen zu sein. Asylpolilik
war und wurde immer Starker zur Aus-

grcnzungspolilik. Hierzu war es vor allem

nolwendig die Anerkennungsquolen zu

scnkcn. Enlgegen der Verfassung und inler—

nalionalen Konvenlionen wurde mil Mafi-

nahmen der Rechlspolilik ein urspriinglich
uneingeschrankles Grundrechl den polilis-
chcn Vorgabcn der “Regierenden” ange—

paBl.
Vor allem in den lelzlen 10 Jahren be-

sland die offizielle Vorgabe, daB die Zahl
der Asylanlcn draslisch zu senken sei . Nach-

dcm es nach Einfiihrung des Visumszwanges
fiir polenlielle Fliichllinge unmbglich wur-

dc legal in die BRD einzureisen, um liber—

haupl einen Anlrag auf Asyl sleilen zu kbn-

ncn, gall es die bcreils hier lebendcn Fliichl-

linge iiber Nichlanerkennung des Asylan-
[rages wicder loszuwerden.

Rechlsgrundlage hicrfiir war die Umin-

lerprelalion von Verfolgungslalbesla‘nden —

welche Grundlage ffirdie Anerkennung sind.

»—Die Beurleilung der Foller als Millel

des Slrafrechls und die daraus abge-
leilele Einordnung von Folleropfem
als Opfer unpolilischerHandlungen;
ihnen kommen nichl allein, weil die

gefollerl wurden oder weilere

Follerungen befiirchten miissen,
asylrechllicher Schulz zu;

— die Klassifizicrung von Biirgerkri-
cgen als allgemeine polilische Enl-

wicklungen; deren Opfer ktinmen

deshalb nichl als Opfer polilischer
Verfolgung angesehen werden;

— die Ausgrenzung subjekliver Nach-

fluchlgriinde aus dcm Kalalog der

asylrelevanlen Mcrkmale. Damil

wurden Urleile provozierl — und

lalsachlich schon gesprochen — die

eine zu erwanende Verfolgung al-

leslieren. aber dennoch die Asylan-

erkennung verweigem;
— die enge Interpretation des ander-

weiligen Schulzes vor Verfolgung,
die schon zur Ablehnung von Asyl
fiihrle, wenn Flfichllinge sich nur

wenige Tage, ja sogar Slunden, in
einem Transilland aufgehallen hal-
len, in dem sie angeblich sicher vor

Verfolgung gewesen waren.« (Fluchl
und Asyl, 8.25 ebd.)

DieseUminlerprelalionen von Verfolgungs—
lalbeslandcn, die slandig aufgehoben,
verandert oder durch neue erganzl werden,
sind Ausdruck fiir die Talsache, daB das
Polilische des Asylrechls explizilgeworden
isl. Polilisch insofem, als daB das Welt-

fliichllingsprpblem als Souveréinitfils- und

Wohlslandsbcdrohung dargeslelll wird,
gekoppell mil der SchluBfolgemng, daB
daher die Zahl der anzuerkennenden Asy-
lanlen gesenkl werden miisse.

>>Administrative<< MaBnahmen zur

Ausgrenzung von Fliichtlingen

Erganzend zur Rechlspolilik wurden meh-
rere administrative MaBnahmen verfiigl. So
wurden die Grenz- und Auslanderbehbrden
im Juni 1977 ermachligl, »AsylmiBbrauch«
durch Ausweisung, Abweisung oder Ab-

schiebung zu verhindem. Es wurde meg-
lich, daB diesen Beherden
»eine Art polizeilicher Filler in die Hand
gegeben war, der wirksam werden konnle,
bevor ein Asylantrag iiberhaupl geslelll
wurde,« (Frankfurter Rundschau, 6.8.1986)
Diese Praxis wurde ffinf Jahre spéiler vom

Bundesverfassungsgerichlfiir illegal erklart.
Die zynische Konsequenz war die Einfiih-
rung des Visumzwangs gerade fiir die Lan-
der, aus denen die >>P1iichllingsslr6me<<
versléirkl kamen oder erwarlel wurden. Dies
war lelzlendlich auch dervie] direktereWeg
zum Ziel der Aus- und Abgrenzung.

Die Senkung der Anerkennungsquolen
durch Uminlerprelalion von Verfolgungs-
talbeslfinden und der Visumzwang waren

die wichligslen MaBnahmen fiir die Ab-

grenzung derBRD gegeniiberFliichllingen.

2. Auslanderpolitik in der Geschichte
Deulschlands

Ausliinderlnneneinsatz und

»FremdarbeiterInnerneinsatz<<

Die Polilik der Abgrenzung gegeniiber

FliichllingenunbeachlelderenVerfolgungs-
schicksal, 1am eindeulig erkennen, daB das
Rechl auf Asyl zu einem Anliasylrechl
umfunklionierl worden isl: »Denn Asyl
bcdeulel Schulz. Das Ziel einer Asylpolilik
muB darum sein, Schulz zu gewahren.«
(Fluchl und Asyl, 8.32)

Talsacheisl,daBdasAsylrechlderBRD
sich nach Krilerien richlel, die mil dem
Gedankcn des Schulzes nichls mehrgemein
haben. Die Fliichllingspolilik der BRD
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scheinl zur Auslanderpolitikverkommcn Z.“
sein, was zur Folge hat, daB es sowas Wm

cine Rangordnung unlerAuslandem gibl’ an

deren unlersler Slelle die Fliichllinge 5“"

hen. Ausléinder in der BRD wurden 11nd

werden nur geduldel, wcnn sie als Arbeils-
krafle benéligl werden. Fliichtlinge slehcn
dabei anunlersterSlelle, weil sie zurZeilam

wenigslen »brauchbar« sind.

Schon im Kaiserreich und der Weimarer

Republik spielle der Einsalz von auslandi-
schen Arbeilslqaflen eine groBe Rolle. DCY

Einsalz von Wander- und Saisonarbciler.
die brutal ausgebeulel wurden war an def

Tagesordnung.
In der NS-Zeil wurden »Fremdarbeiler—

Innen« aus alien vom Deulschen Reich
besetzlen Gebielen zusammengelzriebem um

als Arbeilssklavlnnen dem NS-Regimc zu

dienen. Dieser Einsalz von Fremdarbeilcf‘
Innen islnieproblematisierl worden, was 315

groBer Fehler des Nachkriegsdeulsch12mds
zu werlen isl.

»Der Fremdarbeilereinsalz wird in den

K6pfen nichl als NS-spezifisch eingcord'
nel, Slchl nichl im unmillelbarcn Zusam'

menhang von Krieg, Faschismus oder SS’
Verbrechen. (Mgin, ebd., 8.17)

Nur so isl erklarbar, dag das nach raSSi‘
slischen Merkmalen hierarchisierle Modcll
einer Gesellschafl in veranderter Form fiber-
leben konnle. Die rassislischen Merkmale
haben in ersler Linie zwci Auswirkungcn:
1. Auslandische Arbeilskrafle werden niChl

inlegrierl, sondem sollen am bcslcn je mob
Silualion des Arbeilsmarkles angeworbcr1
oder abgeschoben wcrden.
2. Die bewuBle Nichlinlegralion schiirl VOT

allem in Zeilen der Krise den Ausla'ndcrhflBv
was reslriklive Ausla‘ndcrpolilik crleiclncrl-
Um diese Kontinuiliil im »Auslanderlnncn’

einsalz<<nachzuweisen, islesnolwendig SiCh
die >>Gaslarbeilerpolilik<< der BRD niihcf
anzuschauen.

Der Arbeitskraftemangel
im Nachkriegsdeutschland

In der Zeil nach dem 2.Wellkrieg begann der
Aufbau derBRD und mil ihm verbunden das
vielziliene Wirlschaflswunder. Das bereils
schon erwahnle Versaumnis sich 2.8. mil
dem >>Fremdarbeitereinsalz<< auseinandcr-
zuselzen, isl insofem erkla'rbar, als
»die polilischen und geisligen Unlersliilzer.
die den Faschismus in Deulschland salon'
fahig gemachl und ihn fiber Jahre am chcn

erhallcn hallen, ohne polilische Komplika-
uonen in den Aufbau einer »demokfa‘

lischen<<Bundesrepublikinlegrierlwuran-“
(1m Schalten der Krise, S.I 14f.)

Trolz dcrNS—Prozes se in den 5Oer Jahrcn
wurden die, die sublil vom Schreiblisch aus
das NS-Regime reprisenlierlen, Wirlschilf15‘

und Finanzmagnalen (Flick, Abs etc.) Und
die Richlerschafl, nie zur Veranlwonung

gezogen, sondem fibemommen. Die Bewifl‘
llgung bzw. Auf— und Verarbeilung def



Vergangenheit wurde nie emsthal't genug
betrieben, sondem mit Wiedcraui‘bau und

Wirtschaftswachstum kompensiert.
Um das zerstéirte Deutschland wieder

aufzubaucn, war ncben den matcriellen
Hilfen des Auslandes (z.B. Marshall Plan)
vor allem dcr Mange] an Arbeitskra'ften
aufzuheben.

»Die Arbcitsmarktreserven sind nurdurch

regionale Mobilita’t der noch Arbeitslosen
zu erschlieBen, das stht aber auch enge
grenzen des Wohnungsmarktes... die stisir-

kere Einbeziehung von deutsehen Frauen ist
zwar naheliegend, abcr “familienpolitisch”
unerwfinscht... die Erhohung der Arbeils-

zeit stofit auf den Widerstand der Gewerk-

schaflen, die auf eine 40-Stunden-Woehe

hinarbeiten... so bleibt, jedenfalls kurzfri—

stig, nur die Beschaftigung von Auslan-
dcm...« (Industriekurier, Okl. 1955 in

Mgin.,S.I8)

»Gastarbeiterlnnem in der Funktion

einer neuen Reservearmee

Wie der emeute Arbeitseinsatz von Auslfin-

derlnncn gestaltet werden sollte, wurde nie

ausreichend debattien. Im Vordergrund stand

die Perspektive Wirtsehaftswachstum. Um
diescr Préimisse gcrccht zu wcrden sehloli
die Bundcsregierung im Dezember 1955 ihr

erstes>>Gastarbeiterabkommen<<mitItaIien.
Bis 1959 kamen ea. 50.000 italienische

Arbeitskréifte in die BRD.

Trotzdem stand dcr groBcn Nachfrage
nach Arbeitskriiften immer noch kein ent—

sprcchcndes Angebot gegeniibcr, was zu

Lohnsteigerungen vor allem fur die west—

deutsche Arbeiterlnncnschaft fiihrte. Um zu

verhindem, daB weitere Lohnzugestandnisse
getfitigt werden mufiten, wurden ab 1961

Arbeitskriifte im groBen Stil angeworben.
1965 arbciteten bereits etwa cine Million

Menschcn in der BRTD, aus Italien, Gricch-

enland, dcr Tfirkei und Spanien.
Das Fchlen der Debatte fiber den emeu-

ten »Ausléindereinsatm im Naehkriegs-
dcutschland, wurde erstmals richtig deut—

lich, als die BRD 1966/67 die ersten Rezes-

sionserseheinungen erlebtc. Alltagsrassis—
mus und Ausliinderfeindlichkeit traten of-

fen zu tage und wurden mit dem Einzug dcr

NPD in siebcn Landesparlamente auch in

diesen vertreten.

Diese Situation verscharfte sich zuneh-

mend dureh die Tatsachc, daB mit dem

Ansteigen dcr ausliindischen Bcvolkerung
sich viele auf einen léingeren Aufenthalt

einrielnelen. Hinzu kam, dais die durch—

sclmitllichc Aufcnlhaltsdaucr auf mittlcr—

weile6-7Jahreangestiegen warundinFolge
(lessen viele ihre Familicn nachholten. Das

damit verbundcne Ansteigen der ausla'ndi-
schcn Bcvo'lkerung brachte es mit sich, daB,
obwohl immer mchr ausla'ndische Frauen

arbciten, die Zahl der crwerbslosen Ausliin-

dcrlnnen anstieg.
Mit der zunehmenden Verschlechterung

der Winschaftslage in der BRD entstand

eine Debatte iiber Vor- und Naehteile der

AuslandcrInnenbeschiiftigung mit fatalen

Folgen. Es wurdc deutlich, daB der groBe
Vorteil derAuslanderhmenbeschiiftigung fiir

das westdeutsche Kapital in der Funktion

der Arbeitsimmigrantlnnen als »mobile«

Reservcarmee lag. Diese Einstellung ist

praktisch identisch mit der der Nazis zum

>>Fremdarbeitereinsatz<< im 3.Reich.

Die Kontinuitéit bestand insofem weiter,
als sich der AusliinderInneneinsatz bzw.

deren Abschiebung 'sehon immer an 61(0-

nomisehen Interessen orientierte. Folge-
nichtig ist Ausléinderpolitik nie dazu da ge-

wesen, zu integrieren und gleichzustellen,
sondern dient dazu, bei eventueller Krise die

ArbeiterInnen und ihre Angehorigen zurfick—

zumobilisieren bzw. gar nicht mehr einre—

isen zu lassen.

Dieser an okbnomischen Interesscn ori-

entierte Ausléinderlnneneinsatz wurde im

Auslanderrecht der BRD ermoglieht dureh:

— dieVerfiigung des Anwerbcstops am

23.11.1973

— die Ausweisung. Als Ausweisungs-
griinde geniigen Arbeit ohne Er-

laubnis, Verkehrsdelikte, »unsittli-

ches« Verhalten oder Krankheit.
— ZusatzverordnungenfiirdasAuslan-

dergesetz, die die Ausweisung bei

Teilnahme an Demons trationen, Ver-

teilen von Plugbléittem, lesbischen

und homosexuellen Beziehungen
Oder »wilder Ehe« mit einer deut—

schen Frau betreffen

— das Ausléinderzenu'alregister, indem

ca. 10 Millionen Ausléinderlnnen

erfaBt sind. Jede behordliehe Erfas-

sung von AusléinderInnen wird an

das AZR (Auslanderzentralregister)
weitergegeben. Mit 60 Datenfeldem

(Sozialvenivaltung und Gesundhei ts-

feldem, Interpol, BKA und Gerichte,

Ausla‘nderbehorden, Arbeitsa'mter,

Polizeibehorden) ist sie eine der grim-
ten Dateien in der BRD und kennt

trotzdem keine Loschfristen und kei-

ne SperrenffirAuskiinfteDieses Ma—

terial dient der Erfassung, Uber-
waehung und Aussortierung deraus-

léindischen MitbiirgerInnen.
— die Einschrfinkung der bfirgerlichen

Grundrechte Oder die permanente
'

Aushohlung des Familienzusammen-

fiillrungsrechts sind weitere Bei—

spiele.
All die erwéihnten und weitere ~ noch nicht

bcriicksichtigte — MaBnahmen sollten einen

Ennessensspielraum schaffen, der die En-

twieklung der >>Arbeitskréiftezufuhr<< der

wirtschafll ichen Situation flexibel anpassen

sollte.
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3. Das »neue« Auslfinderrecht

Die wichtigsten Kriterien cles

»Neuen Auslfinderre'ehtm

Auch der neue Entwurf des Auslandcrrc-

chts, dessen Verabschiedung Ende April
1990 stattfand, schreibt die Sonderbehand-

lung des »nicht-deutschen« Bevolkemngs-
anteils fort. Folgende »Neuregelungen« sind
die Grundlage fiir die Fortsetzung der bish-
erigen Ausgrenzungspolitik.

— Eine unbefristete Aufenthaltser-

laubnis soil erst nach fiinf Jahren er-

teilt werden - und dies auch nur

dann, wenn die belroffenen u.a. »aus-

reichendenWohnraum<<naehweisen
konnen und in einem unbefristeten

Arbeitsverhiailmis stehen. Diese un—

befristete Aufenthaltserlaubnis kann

wieder entzogen werden, wenn dcr/
die AusliinderIn arbeitslos wird und

auf Sozialhilfe angewiesen ist.
— Nur Kinder bis zum 16.Lebcnsjahr

diirfen nachziehen oder sich ohne

PaB und Visum hier aufhalten.
— Jugendliehe der zweiten und drittcn

Generation diirfen nur zurfiekkom-

men (W iederkehroption fiir ausliin-

dische Jugendliehe), wenn sie ihren

gesamten Lebensunterhalt sclbst be-

streitenkonnen und mindestcns sechs

Jahrehier zur Schule gegangen sind.
— Eingebiirgert wird nur, wer seine/

ihre a] te Staatsangehorigkeitaufgibt.
Einbiirgcrung also als Weg ohne

Riickkehrmo'glichkeit in das Her-

kunftsland. Fiir die zweite Genera-

tion besteht diese Moglichkeit nur

zwischen dem 16. und 21 .Lebcnsjahr.
—

AusweisungsmoglichkeitfiirAusla‘n-
der, auch wenn sie schon viele Jahre

hicr lebcn, wenn sie z.B. mehrfach

wegen Geschwindigkcitstiberschrei-
tung mit einem BuBgeld belegt wur-

den, wenn sie drogensijchtig oder

aidskrank sind, wenn sie sozialhil-

febereehtigt sind Oder ganz allge-
mein die »offentliche Sicherheit«

oder sonstige Interessen gefa‘hrden
(Vgl. $ 35, 26 des neuen Entwurfes).

—

UmeinemetwajgenzukiinftigenAr-
beitskraftemangel abzuhelfen, soll

der Innenminister demniiehst fest-

legen konnen, welche Personen ein-

reisen und langer als drei Monatc
bleiben k6nnen — freilich ohne daB
sie den Ansprueh erhalten langcr zu

bleiben.
— Weiterhin wird Asyl in der BRD

nicht nach den Kriterien der Genfer

Fliichtlingskommision gewéihrt, de
facto Fliichtlingen wird erst nach

vielenJahren ein Daueraufenthaltsre-
eht gew'ahn — Jahre, in denen sie
stfindig die Abschiebung in ihre
Herkunftslanderbefiirchten miissen.

Es wird deutlich, daB das neue Ausliinder-
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gcsctz Ausl'andcrlnncn nach wic vor ihrcs

>>Nicht—Dcutsch-Scins« als Gcfahrcnquclle

und Stbrpotemial ansicht.

Das »Neue Ausliinderrecht<< —

Die Ubertragung des Ausgrenzungs-

gedankens im Asylrecht auf alle

Ausl‘énderInnen

»Hicr schimmcrt immer noch die Auslfin-

Photo: Umbruch Bildaxchiv Berlin

~

dcrpolizciverordnung von 1938 dm'ch. Das

Ausléindcrrecht bleibt danach immer noch—

wenn auch nicht mehr ausschlieBlich — die

Wisscnschaft vom Ausweisen.« (FR,

16.11.1989)
Auch im »ncucn Ausliindcrrcchm be-

stimmt dcr Stand der Konjunklur das Aus-

maB an Humanitfit. Nur so ist es zu ver-

stchcn, daB von Anfang an Aufemhallsbe-

willigungcn nur zeitlich befrislet und ohne

Blcibcrccht crteilt werden.

Dchrankfuncr AuslfindcranwalLViktor

Pfaff kommemierte die Regelungen fiiI

ncucinrcisende Ausliinderinnen mit >>Dcr

Abschrcckungsgedanke dcs Asylrcchts wird

fibcrtragcn auf alle Auslfindcm (I‘az,

15.11.1989)

Ncuérungcn auBerhalb dcs Bcrcichs der

Schépfung ncucr Begrifflichkeitcn, bclref—

fcn Sclbstvcrstiindlichkeitcn, denen, nach-

dcm sic unziihligc Einzclschicksale durch

Abschicbung in den Tod besiegelt hatten,

aufgrund dcs éffcntlichanrucks,nachtriig-
lich cntsprochen wurdc.

»Dic Umerzcichnung dcr Anti-Feller-

Konvcmion und der skandaléscn Rechts-

sprcchung dcs Bundcsverwaltungsgerichts

zur Follcrproblcmatik (Ab
. . stellen auf

‘

Motlvauon des Foltcrkncchlcs) ist es off2:bar gcschuldet, daB nunmchr auch die dro

hengquollcr und die drohcndc Todcsstrafc;
aus "cklichumcrdicgesclzli

.
.

ch auf
“

-

[on Abschxcbehmdemissc aufzunchmgcizrarllha;
bcabsichtigl Das sclb "

‘

.

stvcrslan
'

cbcn mcht sclbslvcrstéin
dhChc war

lichstcn Sum”, den cs

den gab.« (cbd.)

.

dlich im “frcihcit-
JG auf dcutschcm B0-

4. Fliichtlingsfrage und Rassismus

Dis: Flfichtlingsfrage isL Produkt dcr Vc

Estibung’gsjcr chichtung dcr chcnsre:rccn ubsistenzwirtschaf
-

.
. I), A

dcsmtcmauonalcnEinkommcnsgcleilligsmuflg
2 2

\

zuglcich dos Anspruchs auf Uberlcbcn,

Zukunft und Einkommen.

Das bcdcutet, daB die gauze Problematik,

dic hier als Asylfrage der BRD verkaufl

wird, nicht mit national verengtem BliCk

gesehcn werdcn kann und daB sie auch nicht

im Rahmcn der imperialistischen Verball-

nissc zu Ibsen ist. Dem emsprcchend wurde

indchRDnicnachLfisungenffirdieFlfichl-
lingsproblcmatik gesucm, sondcrn Stall

dcsscn cin Instrumentarium cmwickcn’
dag

lCdiglich dcrAusgrenzung,dchorfiltcfu“g’
dcr Scnkung der Ancrkcmungsquown

“SW.

dicmc.

Dicscs Insimmcmarium funkLiOnicrlc
nicht immcr zur vollcn Zufn'cdcnhCit

def

>>Hcrrschcnden<<, da sowohl die Zah

ASYlsuchcndcn, als auch dic Zahl dc
.

crkcnnungsquotcn immcr wicdcr ”SHOE;
Dicsc Politik der Ausgrcnzung

“swam

besondcrs absurd auf dcm Hintcfgmr1 ‘,

12- gCradc 1% dcr weltweitcn Flficmhn
Strémc dic BRD crreichl. .

5‘

Es wird dcuLlich, (1313 die chhmnir.
fraga nicht als asylrechllichcs Problem

v

it

Slandcn wird.Fliichtlingspoli1ik, 11n

das ASylrecm, sind zur »Auslzinderr’°
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verkommen und diencn der ausgcwahltcn

Vcrwertung des intcmationalcn Prolctariats

in den Metropolen, der Zwangsmobili—
sierung zurfick in die Hcrkunftslander und

der Abschottung der Grenzen vor zukiinfti-

gen Fliichtlingsstromen.
Heinrich Lummer erklartc auf einer

Tagung von Verwaltungsrichtem im Jahr

1985 sinngemiiB: >>Der Asylantenstrom
miisse gestoppt werden, Grundrecht hin,
Grundrecht her.« (1m Schatten der Krise,
S .145)

Welche Absichthintersolch einerrcstrik—

tiven Asylpolitik steckt, wird in den »Materi-

alien gegen imperialistisehe Fliichtlingspo-
litilc<< folgendermaBen beschrieben:

»Die BRD schottet ihre Grenzen vor dcn

Fliichtlingenaus dcr >>Dritten Welt<< ab. Dicsc

Menschen sollen sich unterstehen, dorthin

zu kommen, wohin ihre Reichtiimer trans-

feriertwerden—ZB. in die BRD —, sic sollen

sich unterstehen, matcriell so gut leben zu

wollen wir wir, anstatt sich mit dem Dahin-

vegctieren zu bescheiden. Tun sic das nicht,
dann werden sie als Wirtsehaftsasylanten
und Schmarotzcr diffamiert. Der Reichtum

in den Industrieliindem ist sicher nicht das

Ergcbnis cincs besondcrenFiciBes der Leute

ltier, sondem Resultat der kapilalistischen

Weltwirtschaftsordnung.Von daheristeinc

Spaltung von politischen und wirtschaft-

lichen Fliichtlingen nicht nur unsinnig, son-

dem auch gefahrlich.- che soziale Krise

schlagt irgendwann in eine politischc um

odcr hat politische Ursachen — jcdcr poli-
tische Widerstand, dcr Fliichtlingc hcrvor-

bringt, hat auch soziale Ursachcn. Jeder

Fliichtling, der vor Hunger und Elend flieht,

verh'alt sich — und sei es unbewuBt — poli-
tisch.« (Mgin., S.IIf.)

Rassismus in der BRD

Wir haben bereits crwéihnt, dais dcr Rassis—

mus der Deutschen, der seinen Hohepunkt
im Dritten Reich fand, im Nachkricgsdcut—
schland nie in Zusammenhang mit dcm

Fremdarbeitereinsatz gcbracht wurde. Die-

ses Fehlcn an Einsicht, von Vergangcn-

heitsbcwéiltigung bringt es mit sich, daB der

BRD jegliche Grundlage fiir cine multikul-

turelle Gcsellsehaft abgeht, die auf Integra—
tion und Glciehstellung deutscher und aus-

landischcr Menschen, untcr Bcrficksichti—

gung der moralischen, ethischcn und reli—

gioscn und moralisch cthnischen Bosonder-

heiten abziclt.

Die Folgen diescs Versaumnisses mig-
ten sich erstmals Mitte der 60er Jahre. Die

am suirksten vertretcne Gruppe war zu die—

ser Zcit die der ItalienerInnen. Folgcrichtig
machtc sich, in der crstcn Rezcssionsphasc
die Auslanderfcindlichkeitvor allcm an den

hicr lebendcn Italicncrlnncn fest.

Eine Hauptursacltc fiir diese Ausliindcr—

fcindliehkeit war die nicht vorhandene so-

ziale Infrastruktur fiir ausliindische Arbc-

itslcriifte. Von daher trafcn sich auslfindische

Arbciter bevonugt, ihrer Mental ita't entspre—

chend, auf offentlichen Platzen. Da die

dcutsche Bevolkerung die ausliindischcn

Mitbiirgerlnnen nur als Arbcitskriiftc kann-

te und akchtierte, stieB das Auftreten groBer

Ausla'ndergruppen auf Unverstandnis.

Auch hi'er wird deutlich, daB dic nicht

gewollte Integration, dazu fiihrte, daB aus—

Iandische Arbcitskraft nur als Ware gesehcn
wurden. Unterstiitzt wurde diese Haltung
durch die Hcimunterbringung, die die Isola-

tion der auslandischen Arbcitskriifte forci—

erte.

Als nun 1966/67 die BRD die erste Rez-

ession erlebte, kehrten viele auslandische

Arbeitcrlnnen freiwillig in ihre Hcrkunfts-

lander zuriick, was den Eindruck verstfirkte,

>>da13 cs sich bei dcn'auslandischcn Arbcit-

em um cin schnell auswechsclbares Arbc-

itskréiftepotential handelte.« ([m Schattcn

der Krise, S. 1 17)

So war es dann logisch, daB Ende der

60er Jahre, parallel zur Phase dcs Auf—

schwungs in der Wirtschaft, die Zahl der

ausl‘andischen Arbcitskriifte wieder stark

zunahm und bis 1973 auf2.595 .000 anstieg.
Auf dem Hintcrgrund, daB 1966/67 viele

Ausl‘cinderlnnen >>freiwillig<< zun‘ickgekehrt

waren, wurde 1973 der Anwerbcstop crlas-

sen, um ein weiteres Ansleigcn der aus-

l’cindischen ArbciterInncn in ciner wicder

schwieriger gcwordenen Wirtschaftssitua-

tion zu vcrhindcm, in der Hoffnung alles sei

genausounproblemalisch, wic in den Jahren

1966/67. Dali dieser RiiekschluB falsch war,

zeigte sich bald. 1m Verglcich zu 1966/67

hatte sich die Situation fiir Auslanderlnnen

folgendermaBen veriindert:

— Die Moglichkeit der emeuten Ar-

bcitsaufnahme, wicnoch 1966/67 ge-

gcben, wurde grundsalzlich unméjg—

lich gemacht.
— Mittlcrwcile Iebten doppelt so viele

Auslanderlnnen in der BRD.

— Die Aufenthaltsdauer hatte sich auf

im Durchschnitt 6 bis 8 Jahrc ver-

l'zingcrt, da das Prinzip der Rotation

von dcr Industrie als nicht mehr

wiinschenswert angcsehcn wurde.

— DieLohnsituationzwischendenHer-

kunftsliindcm und dcr BRD hatte sich

zuungunstcn der Hcrkunftsliinder

stark verandcrt. Besonders davon be-

troffen warcn die Tiirldnnen, die mitt-

lerweile den groBten Anteil der

auslfindisehen Bevolkerung stelltcn.

Aufdicscm Hintergrund war die Politik der

Zuriickfiihrung in die Hcrkunftslander

wenigercrfolgreich. Als dann Ende der 70er

Jahre zuséitzlich Fliichtlinge in die BRD

kamen, verstfirkten sich die ausl‘eindcrfeind-

lichen und rassistisehcn Tendenzen in der

deutschen Bevolkerung. Die bis dahin ver-
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saumte Integration der auslandischen Ar-

bciterlnnen, der Glaube, Anwerbung und

Abschiebung auslandischer Arbcitcrlnnen

ware je nach Arbcitsmarktlage moglich,

gekoppclt mit dcr Tatsache der Nichtverar-

beitung deutschcr Vergangcnheit waren die

Grundlage fiir den »neuen Rassismus<< in

der BRD.

Ab Anfang der 70er Jahre fand diescr

Rassismus sich in den Verseharfungcn des

Asylrecbts wieder. Sowohl die hohe Zahl

der Fliiehtlinge, als auch deren strukturellc

Veranderung waren der Ausloser hierfiir.

»Die neuc Qualitat, die mit der Politi-

sierung des Asylrechts erreicht wurde, migt
sich schlagartig daran, daB die Verfahrens-

reformen ungeniert damit begriindet wur-

den, dais eben die Zahl gesenkt werden

miisse.« (sollner, Westdeutsch Asylpolitik,
5.516)

Die Politisierung hatte zus‘atzlich zur

Vorfilterwirkung und Verfahrensverkiir-

zung den Effckt, daB sich die soziale Lagc
der Fliichtlinge in der BRD versehlechtcrte.

Arbeitsverbot, die Ausgabe der Sozialhilfe

in Sachlcistungen und die Verffigung der

Zwangseinweisung in Lager, Lagervcrpfle-
gung, knappstes Taschengeld und die Ein-

schriinkung der Bewegungsfreiheit waren

Ausdruck diescs Gewaltverhalmisses.

>>Diebiirokratischc Mcnschenbehandlung
hat ihren latent-totali tiircn Endpunkt erreicht:

das Asylantenghctto.Washierfongeschrie-
ben zu werden droht, ist das genaue Gegcn-
teil cincs humanen oder auch nur durch-

dachten Gcsamtkonzeptcs an Ausliindcrpo-
lilik,« (ebd., 5.521)

Dieser Rassismus, der sich im hcutigen

Asylrecht wicderfindet, l’ciBt Parallelen zur

deutschen Vergangenheit zu, was darauf

schlieBen liiBt, daB der Rassismus bei den

meisten latent vorhanden ist und seincn

Ausbruch findet, in Situationen, in denen

die eigene Existcnz bedroht zu scin scheint.

Diescr Rassismus ist aber nicht nur latent

vorhandcn, sondem wird durch einen popu-

listischen Politikerstil untcrstiitzt.
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1492 — 1992
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500 Jahre Kolonisation - und kein Ende!

Ab 1992 schlieBen sich die EG-Staaten

endgiiltig zu einem einheitlichen Binnen-

markt zusammen. WesentlichesZicl des ge—

samteuropa'ischen Projekts istdie Verbesse-

rung der Konkurrenzfahigkeit (bzw. die

Beherrschung) auf dem Weltmarkt gegen-

iib'er den USA und Japan.
Gerade jelzt sitzen die EG-Staaten noch

gespannter in den SLanldchem, um nach der

Offnung des Ostblocks und der anstehcnden

Wiedervereinigung Deutschlands den

>>Wirtschaftsraum Ost<< unter ihre Filtiche

zu nehmen.

Doch im Jahr 1992 wird noch ein ganz

anderes Ereignis gefeiert: Der 500. Jahres-

tag der Entdeckung Amerikas!

Im Auftrag der spanischen Krone be-

ginnt 1492 milder >>Emdeckung Amerikas<<

durch Christobal Colon die Emwicklung
eines intemationalen europ‘aischen Koloni-

alsystems. Die Eroberung des >>natiirlichen

Hinterlandes<< bedeutet die Ausbreitung
europaischer Her-rschaft und weiBer Kultur.

DasErgebnis manifestiertsichseitfiinlhun-

dert Jahren in der Auspressung und Zer-

slérung der Identitfit der sogenannten

»Randv61kerderWelt<<. Selbst ohne Chance,
erwirtschaften sie den Reichtum der Metro-

polen.

Das Interesse der EG und Spaniens

Fiir Spanien bedeutet dasJahr 1992 in unter—

schiedlicher Gewichtung ein magisches
Datum. In Barcelona finden die Olympis-
Chen Spiele statt, in Sevilla die Weltausstel-

von Herby Sachs

lung und Madrid wird K

Europas.
Verbunden mit den grollenwahnsinni-

gen Feierlichkeiten zum »500. Jahreslag der

Entdeckung Amerikas<< etabliert sich Spa—
nlen als modeme européiische Macht.

ImZugederModernisierung desLandes
unler dem Dach gesamteuropéiiseher Ide-
ologlehaben die anderenEG-Parmerdurch-
aus offene Ohren fur die kostspieligen Vor-
haben der spanischen Regierung. Insbeson-
dere da an den Vorbereitungen der neo-

lcolonlalislischen Farce in einer >>sta'ndi
1beroamerikanischen Konferenz« rnehrgflr1
221ateinamerikanischeS

s

.
Laaten mitoff]zicl-

len Reglenmgskommissionen teilnehmcnSltz des Sekretan‘ats ist Madrid.
‘

1492—1992, das fii '

Reieli ist in jeder musicflsgdgegsjaaflnrtlege
roparsches Projekt der zwolf EG-Staatu-
unterspeziellerObhutderehcmaligenKolenmalherren. Die

PSOE-Regierung unlo-
Qonzales Poliert an dem Prestige des S

er

lschtums 1n Europa und Amerika Das 1133215;dcr Ideologie des kulturellen zusammen-hangs mit einer einzi
' ..

.
gen S rach

mat soll Slch vewollslfindiligen
e und Iden-

ulturhauptstadl

Und der Widerstand?

Selt go all
i

.] IIICI cht CXlSliCICIl a b
.

. 111 1'61th
InticmallonaICI EbCHC VCI SCthdch V ersuchc

listischeu Ambitionen EuropaS- 3‘3th an'

gesichts der politischen und dkonomis'Chen

Abha'ngigkeit scheinlslch keine offizielle
Eskalation ideologischer Konflikte mit der

>>allen Welt« zu lohncn.

>>DieZerst6rung der Idcnfitfit, der hisw'

rischen Wahrheit und des historischfin
BewuBLseins der amerikanischen walker

einerseils und der ihm lcorrespondiBrande
Rassismus des offenen Ausliindemasses Oder

der Sekund‘cirfonn des Patemalismus
' an-

dercrseils, war kein einmaligef VOTgang.
zu

Beginn dcr Conquista. Es handell Sid! wel-

mchr um einen konu'nuierlichen PIOZCB Slew

sich emeuemder Diskriminierung’ ”Wiener
fiber den herrschcndcn westlichefl Diskws

verminelt wird, der nach Wie vor eurozefl‘

trislisch, kolonialistisch und rassistisch Von

der “Emdeckung Amerikas”, der “Neuefl

Welt”, den Indios usw. spricht.« (21115:Das
ffinfllundenjahfigeReich, Emmipationun
la.ICinamerilmnische ldentilfit 14924992,
Einlcitung, $.10, Vcrlag Medico Intema‘

nonal, Frankfurt 1990) -

Vor zwci Jahrcn hat sich in Menco’
Sladt ein krilisches Forum gcgcn dc“ New

lfolonialismus gegriindet, daS 51Ch “mama:
uonales Kullur und WissenschaflSfomm-
Emanzipation und Lateinamerikaniscrle
Identitat 1492—1992« ncnnl. Dem F0

gchbren Mitgliedcr des Intel‘nfltiom.den
organisationskomitees aus Peru. Mex-11f“
USA, Spanicn und der ERD 311- Die 1m“?
Uven gcgcn die Feierlichkeitcn gem“ pr“
mar von den AkLiViL‘citen dcr bemmnen

"PS, d.h. der Mcnschcn, die in Lamina“)?

T1kalebcn.»Emanzipation und Laleinamw‘



kanische Identitfit<< ist ein offcnes Forum an

dcm die verschiedensten Personen und Or—
ganisationen mitarbeiten konnen, die zur

Verbesserung der Situation der Volker bei-

tragen.

»Das Forum gcht davon aus, daB das

prinzipielle Problem Lateinamerikas an-

gesichts des »500. Jahrcstages<< das intcma-
tionalc okonomische und politische System
darstcllt, welches scit 1492 ununterbrochen
aufunsercn Volkcm lastet. Das Problemder
»indios«, dcr »ncgros«, »dc la tierra«, dcr
politischen Autonomi, der Auslandsver—

schuldung, des Patriarchalismus, des spa-
nischen Kolonialismus usw. sind nur ver-

schiedene Facctlcn der negativen Auswir—

kungen dieses Systems, d.h. Symptome
semes unmenschlichen Charakters. Folgc—
richtig muB die Arbeit gegcn die Zelebra-

ausgcgeben und groBeWanderausstellungen
oder Dokumentationen sollen die Bedeu-

lung der fiinfhundertjahrigen Kolonisation
an die Offentlichkeit herantragen.

Die ehemalige Kolonialmacht

Die eurozentrisu'sche Arroganz der spani-
schen Feierlichkeiten findet ihren Ausdruck

in der Tatsache, daB z.B. nicht eine der Ver-

anstaltungen auch nur die entfemteste Be-

ziehung zu einer der Indigenasprachen hat.

AufbreiterBasis scheint in Spaniennicht

nurin dieser Beziehung ein seltsamer Kon-

sens zu herrsehen. Meinen Informationen

entsprechend gibt es keinen breiten und

vernehmbaren Widerstand gegen die Fort-

Identitéit wiedergeben, und —ohne Zweifel —

von den inneren sozialen Krisen ablenken.
Die politische und soziale Situation hat sich
in den letzten Jahren immens zugespitzt:
Die Arbeitslosigkeit erreicht fast 30 Pro-
zcnt. Soziale Errungenschaften werden

zugunsten modernistischer Projekte
gestrichen. Und, nicht zuletzt, wird das

politische Sy-stem zusehends von der Regi—
erung Gonzales demontiert.

Zu den politischen Ursachen der

Kolonisation

Spanien war einer der wesentlichen Prakti—
kanten des Genozids in der Vorbereitung
und der Folge der Erobemng Lateinameri-
kas. Die gefeierten Eroberer Christobal

Photo:
Umbruch
Bildarchiv
Berlin

tionen des V. Centenario als strategische
Zielrichtung das transatlantische Herr-

schaftssystem haben (d.h. sich gegen die
Ursache der Symptome wenden) und die
o.g. Aspekte als teil dieser strategischen
perspcktive behandeln. Mit anderen Wor-
tcn: der V. Centenario ist nicht primiir ein
Problem der Hautfarbe, des Geschlechts,
der Geographic (Lateinamerika versus Spa—
Illcn), der Geschichte (spanischer Kolonia—
ltsmus) oder bestimmter gesellschaftlicher
Sektoren (Bauem vs Intellcktuelle), son—

dem ein Problem der dem allen zugrunde-
1"3gf3nden Totalitéit.« (Das fiinfhun-
dertfiihn’ge Reich, 3.12/13)

Pas Forum organisiert kulturelle und

polmsche Veranstaltungen in Lateiname-
nka und Europa. Zeitschriften werden her-

setzung der fiinfliundertjéihrigen Kolonisa-

Lion. Kaum ein Artikel z.B. in der spani-
schen Tageszei tung El Pais der sich kritisch

mit dem Thema auseinandersetzt. Abge-
sehen von dem Widerstand einiger Einzel-

personen und weniger auBerparlamenta—
rischerGruppen deutetsieheineGleichschal-

tung groBen Ausmafies in der spanischen
éffentlichkeit an.

ImZugedesJahrestages1492—1992und
dcs Europataumels praktiziert Spanien in

gigantischcr Aufmachung eine eurozent—

rische Politik, die mitkaum getamtem Chau-

vinismus den Kolonialismus rechtfem'gtund
der Fremdenfeindlichkeit, dem Rassismus

und der Erniedrigung anderer Volker Vor-

schub leistet. Der Mythos der Eroberung
soll dem

spanischen2\g)lk
die gebroehene

Colon, CortezundPizarro stehen symbolisch
fiir die Invasion weiBer Kultur, die Mil-

lionen Menschen ausgerottet hat. Ein

Amerika wurde entdeckt, das von seinen

Bewohnern Lausende von Jahren vorher

“entdeckt” worden war. Die Indigenas~Elh—
nien verloren ihre Autonomic in jeder Hin—
sicht. 1492 ist der Beginn des Entsetzens,
das mitgroBer Geschwindigkeit slcrupellose
Eroberung, Massenmorde und Krankheiten
fiber Lateinamerika brachte. Mehr als die
Halfte der Bevolkerung soll durch den

KontaktmitWeiBenanepidemischenKrank—
heitengestorben sein. Wahrscheinlich kamen
in den Jahren nach der Invasion mehr als
hundert Millionen Menschen ums Leben.
Auch wenn statistische Groflen wenig fiber
die Wirlclichkeit sagen, ist die Dimension
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crschrcckcnd. Es gibt keinc vcrglcichbarcn

Ercignissc in dcr Gcschichtc dcr Mensch-

hcit.

Doch all dicsc Fakton crklaren nur ungc-

nau dic pol itischcn Ursachcn der Erobcrung

des Ricscnreiches dcr ATZtckcn, die trotz

cincr Millionenbcvolkerung und Starker

militarischcr Préiscnz von Cortczmit scincn

paar hundcrt Soldatcn vernichtct werdcn

konntcn. Auch die Angst vor dcn unbckann—

ten Pfcrdcn, dcn Mcnsch-Ticr-Gottcm, dcr

Einsatz von Feucrwaffen OdCl’ dcr fiberlic-

forte Mythos von dcr Ankunl't hellhfiutigcr,

ba'rtigcr Gottcr, rcicht nicht aus, den Untcr-

gang zu erklarcn.

Ohne Frage haben die Spanicr blutigstc
Vcrbrcchcn begangen und bewuBt kaum

vorstcllbarc Ausrottungsstratcgicn einge—

sctzt. Abcr sichabcn parallel cine Machtpo-

litik praktizicrt, die in der Kolonisierung

cincwichtige Rolle gcspiclthat: DieSpanicr

wuBten sich mit denFeinden dcr Atztckcn zu

verbiindcn. Sic nutztcn dic politische Situa-

tion dcr von den Azteken unterdn'icktcn und

abhangigen V61kcr.Sie schloBcn kurzzeitige

Bfindnisse gegcn die Macht der Afzwken,

um nach dcrcn Vemichtung die glcichcn

Mcthodcn gcgcniibcr ihrcn Hclfcm an-

zuwcnden. Ihre politischcn Strategicn sind

in modcmcr Weise nur mit dcr Rationalitat

von Denunziantentum, Spitzclwescn und

sozialcr Kontrollc zu vergleichcn.

InEuropa fandcn zu dicschcitseitmchr

als zwcihundcrt Jahren Krcuzzfige statt, die

systematisch Massenmord und Vertreibung

praktizierten. Die Inquisition, die Kctzcr-

und chcnvcrfolgung, die Judcnpogrome,
der Rassismus — crreichtcn zur Zeit dcr

Conqui sta geradc in Spanicn cine besondcre
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Tagesordnung.
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Die Geschichte der bcsonderen Gcwalt

und Kolonisation, die scit 1492 begann und

scitlier nichtausLateinamerika verscthn-
den

1st, wird angesichts der Bedeutung die

Spanien und Europa dem 500.]ahrcstag der
Invasmn bcimcssen, auf hohercr Stufe fort
gcsctzt. Um den fiinfhundertjahrigen W'-
dcrstand dcr Volker Latcinamcrikas in E

l-

ropa politisch und kulturell transparent

“-

machcn, gilt es dem >>Supcrmarkt und c'
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Gcwalt orientiertcn Weltkultur<<
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kungsvollc politische Praxis ent
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Uberieben in der Wirtschaftskrise und

die Wiirde des Mensehen
— zwei Beispiele aus Mexiko

Einleitung

Im-folgenden wcrde ich die Erfahrungen
memes Feldforschungsaufenthaltes irn Som-
mer

.1987 in zwei landlichen Gegendcn
Mex1kos, die ich beide seit langem kenne,

reflektieren. In Rio Grande, dem india-
mschen Kleinbauemdorf, das abgelegen in

der'subtropischenKlimazone derBergevon
Chiapas liegt, habe ich vor zehn Jahren eine

mehrmonatige Forschung durchgefiihrt. Ich
habe es seitdem zum ersten Mal wiedcrgc-
schcn, Juchitan, die indianische Kleinstadt
am Isthmus von Tchuamcpcc, im Bundcs-

staat Oaxaca gelegen, kannte ich von drci

fruheren,jeweils mehrwdchigcn Aufenlhal—
ten in den Jahren 1977, 1983 11nd 1986.

.

Mexiko macht gcgenwartig einc schwere

ZeitdurchDicKrisewarbcreits 1986 schok-
kierend und 1987 erheblich zugespitzt. Ich
wurde mit den Schwierigkcitcn von Freun-
den und Bckanntcn in der HauptsLadt und in

abgcschwéichter Form in cinigen Provinz—

hauptstadten konfrontiert, in die sie auf—
grund der schweren Wirtschaftslcrise dcs
Landes geratcn sind. Zu meinem groBen
Erstaunen warcn die Erfahrungen auf dem
Land jedoch ganz andcre.

In Rio Grande warcn die Menschen
bcsser emiihrt und gest‘mdcr als vor zehn
Jahrcn und sie sahen gelassener in die Zu-
kunft als damals, da sic heute ihr Uberlebcn
besser abgesichert sehen. In Juchitan war

das Angebot an Nahrungsmitteln auf dem

Maria fiber die letzten Jahre hinwcg gleich
geblieben, die Menschen sahen ebcnso

Evohlemahrt aus, wie ch und je, und der

offcntliche Konsum an Essen und Alkoho-

gka
auf den groBen Verdienstfestcn in den

IIaBen war sogarnoch verschwenderischer
gcwordcn.

DIC wichtigste Erkcnntnis meincs For-

SC1iungsaufenthaltcs ist deshalb die, daB die

Knse der mexikanischen Volkswirtschaft
mcht zuglcich eineKrisc des Alltags und der

r1(abcnsproduktion ist, weder auf dem

orga:1:1
der

indianisch-gemeinschaftlich
noch i

lertcn klcmbaucrlichen Produktion,
n der von einer starken ethnisch-

Teil 1

van Veronika Bennholdt—Thomsen

kultureiien Identitéit gepréigten zapote-
kischen Kleinstadt Juchitan. Ich bin vie]-

mehr zu dem Ergebnis gekommen, daB

die Krise der nationalen Wirtschaft in

Mexiko die Subsistenzproduktion, d.h.

die Produktion direkt fiir den Konsum

sogar zu stfirken vermag. Denn die Krise

betrifft nicht die gesamte Okonomie, son-

dem nur die Ebene der international ver-

flochtenen Geld- undWarenproduktion, die

fiir das unmittelbare Uberleben keineswegs
die wichtigste ist. Im Gegenteil, da sie die

Uberlebensproduktion funktionalisiert, wird

dieseprekar, weil sie damitauch den Schwan-

kungen des Welunarktes unterworfen ist.

Dortaber, wo die Subsistenzproduktionnoch

nicht zu einer reinen Reproduktionsfunk-
tion der Geld- und Warenwirtschaftverkom-

men ist, kann sie reaktiviert, ausgebaut und

zur autonomen Sicherung des Uberlebens

konsolidiert werden.

Da der Begriffder»Subsistenzproduk-
tion« in meinen Uberlegungen eine zentIale

Rolle spieleiSchte ich ihnskizzenhaftvorab

kléiren.

Es ist das Herstellen des Uberlebens,
alltaglich und bezogen auf die Generatio-

nen, das ich als Produktion der Subsistenz

bezeichne. Es handelt sich um die Arbeit fiir

den unmittelbaren Konsum ohne Zwischen-

kunftvonGcld und Waren,unbezahlte Arbeit

also, die direkt gebrauchsorientiert ist.

Es ist das Herstellen der Nahrung
sowohl als Anbau auf dem Feld, wenn die

Emte in den eigenen Konsum flieBt, als auch

das Einkaufen, Kochen, Tischdecken und —

nicht zu vergessen
— Abwaschen.

Subsistcnzproduktion ist die Arbeitmit

den Kindern, allerdings nicht als bezahlte

Kindergarmerin oder Lehrerin, sondem

meistens die der Mutter, die keine geregelte
Arbeitszeithat, sondem auchnachts dreimal

aufstehen muB, wenn das Kleinkind schreit.

In der modemen Gesellschaft ist die Sub-

sistenzproduktion immer mehr zu einer

Aufgabe der Frauen geworden. Auch in der

kleinbéiuerlichen Landwinschaftheutzutage

in der >>Dritten Weit<< setzt sich in dem

MaBe, in dem sie kommerzialisiert wird,

immermehrdiemodcmeArbeitsteilungnach
Geschlechtemdurch.DieMéinnerkfimmem

sich um die Feldarbeit jener Produkte, die

verkauft werdcn, und die Bauerinnen wer-

den zu Hausfrauen auch in dem Sinne, dais

die Feldarbeit fiir die Nahrungspflanzen zum

eigenen hauslichen Konsum in ihre Verant-

wortung fibergeht. Mit diesem ProzeB geht
unmittelbar cine Hierarchisierung einher.

Die Arbeit, die kein Geld einbringt und

diejenigen, die sie tun, werden gering ge-

schiitzt. Dies ist der Grund dafiir, warum

gesagt wird, die Bauem seien dumm, und

entsprechend wird Frauen eine qua Ge-

schlecht niedrige soziale Stellung zugewie»
sen.

Im foigenden werde ich zuerst meine

Eindriicke von der okonomischen Krisen-

situation in Mexiko beschreibend schildem.
um dam in einem zweiten Schritt allgemei-
nerecrkléirendeThesen zu formul ieren, deren

Plausibilitfit ichdamin einem dritten Schritt

anhand der konkreten Situation in den bei-

den mir nfiher bckannten Orten vorfiihren

werde.
’

LDie Wirtschaftskrise in Mexiko

Seitspéitestens 1982 befindetsich die mexi-

kanische Volkswirtschaft in einer tiefen

6konomischen und finanziellen Krise, die
sich erstens ineinem drastischen Verfall des

Reallohns ausdn'ickt, namlich dessen Hal-

bierung in den Jahren 1982-87‘; zweitens
einer Inflationsrate, die zwischen ja‘hrlich
100% his 200% schwankt; drittens einem

galoppierenden Verfall des Wechselkurses
des Peso (Mitte 1985: 1 US $ = 350 Pesos;
Mitte 1987: 1 US $ = 750 Pesos Anfang
1990: 1 US $ = 2700 Pesos?) und viertens
dem Einbruch im Wachstum des Brut-

tosozialprodukts mit einem Wachstum von

nur 05% imJahre1982.(3)
‘

Mexiko ist direkt hinter Brasilien das

MVI'W‘
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Entwicklungsland mit der zweitgroBten
Auslandsversehuldung; sie betriigt US 3%
102,6 Mrd (Brasilien US 5 108,0 Mrd., in

groBem Absland gefolgt von Argentinicn
mit US $ 53,1 Mrd. (Schuldenstand Ende

1986). In akute Zahlungsschwierigkeitcn ist

Mexiko, das iibcr groBe Erddlreserven

vcrffigt, durch den Verfall des Erddlpreiscs
geraten. Bis zu diesem Zeitpunkt 1981/82
war die Wirtschaftspolitik des Landcs da-
rauf ausgcrichtet, seine >>Entwicklung<< im

vuesentliehen mitHilfe des Erdols zu finan-

aieren. Entwicklung hieB weitere Industria-

lisienmg (mit Hilfe importierter Maschi-
nene bzw. Produktionsanlagcn), Ausbau der

Infrastruktur (S trchn, andere Verkehrsver-

bmdungen, Staudamme, Energiequellen)
und vers [arkte Weltmarktintegration (durch
erhohten Export von verarbciteten Rohstof-

fen'und anderen Fertigprodukten). Diese

Politik schien auch zu funktionieren. So

eruelte Mexiko zwischen 1978 und 1981
emc durchschnittliche Wachstumsrate dcs

Druttosozialprodukts von 85% pro Jahr,

eine dcr hochstcn dcr Welt. Seitdem aber ist
die mexikanische Wirtschaft in den Sog
cmer Krise geratcn, dcren Ende nicht abzu-
sehen ist.

Die Krise in Mexiko-Stadt

Bevor ich sozusagen aufs Land gehe, méch-

te ich kurz von der Stadt berichten. Mexiko
ISL gegenwanig die grdBte Stadt derWeltmit

geseliéitzten 18 Millionen Einwohnem.(5)
chr ist die Krise deutlich sichtbar und spiir-

bar: Am stiirksten betroffen sind die Ange-

liongen der Mittclklasse, dercn Autos immcr
alter und klapprigcr werden, die zwci, drci

und sogar vier Jobs gleichzeitig machen

mussen, um ihren Lebensstandard halten zu

konnen, dcren Einkaufe schmaler und dcren

Kleidung immcr abgetragener werden, die

nicht mehr ins Ausland reisen und auch

mchtmchr das Dienstmadehcn, sondem nur

noeh cine Zugehfrau be7ah1cn konnen. Dic

Mittelklasse ist deutlich vom sozialen Ab-

stieg bedroht, und fiir ihre unteren Schichten

hater sich bercits vollzogen. Ffirdiejcnigcn,

die sehon immer »ganz unten<< waren, fiir

dle Masse der Annen, hat sich allerdings an

1hrer unmittclbarcn Lebcnssituaiion wenig
geandert. Sie leben heute, wie friiher auch,
am Rande des Existenzminimums undjedes
Familienmitglied muB, sobald und solangc
cs dazu in der Lage ist, fur das eigene Uber-
leben sorgen und zu dem der andercn bei-

gagen: Insgesamt vermitlelt Mexiko-Stadt

_Cn Emdruck einer zunehmenden Polari—

zlecrrling. VonJahr
zu

Jahr wachstdie Schicht

chirmcrt, gegen dlC sich der Reichlum der

barer 8:11
immer

deutlicher abhebt. Sicht-

Auswc'
usdruck

dieses Prozesses ist die

phanmllung
des infonnellen Sektors: Die

scheimsm’
etwas zum Verkauf anzubielen,

Dicnstlcgrenzenlos;
es werden vollig neuc

sich
..

istungen und Produkte erfunden, um

uber Wasscr hal ten zu konnen. Aufdcr

anderen Seite steht die wachsende Paranoia

der Besitzenden, die viel Phantasie darauf

verwenden, ihr Eigentum vor den wachsen-

den Ubergriffen zu schiitzen.6

Auswirkungen der Krise

in der Kleinstadt Juchitan

Juchitan liegt auf dem Isthmus und am Golf

von Tehuantepec, ungefahr 10 km landein—

warts, direkt an der groBen UberlandstraBe

Panamericana. Laut Volkszahlung von 1980

hat Juchitan 42.000 Einwohner, Nicht weit

von Juchitan, ca. 50 km entfemt, liegt der

Hafen Salina Cruz, der in den lelzten Jahren

als Erddlhafen, umgeben von Raffinerien,

ausgebaut worden ist. Dadureh sind viele

Fremde nach Juchitan gekommen, bzw.

verdingen sich Juchitecos dort als Lohnar-

beiter. Juchitan gehen zum Bundesstaat

Oaxaca mit Sitz der Landesregierung in der

gleichnamigen Stadt, die funf Busstunden

entfemt liegt. Die Reise nach Mexico-Stadt

dauert elf Stunden im Uberlandbus, dem

iiblichen Reisemittel in der mexikanischen

Republik. Die Wirtschaft von Juchitan wird

von der Landwinschaft, der Fischerei und

vom Handel bestimmt. Die Gemeinde ver-

fiigt fiber ein Gebiet von 68.000 ha, 25.000

ha davon sind Bewasserungsland. Laut Sta—

tistik sind fast 50% der Erwerbsbevolke-

rung in der Landwirtschaft beschaftigt.
Man kann sagen, daB die Manner von

Juchitan Bauem und Fischer sind. Der

Handel ist Domane der Frauen; jede Teca,

so nennen sich die Frauen von Juchitan, ist

Handlerin. Tagsiiber pragen ausschliefilich

Frauen das StraBenbild und das Leben in

und um den Markt herum. Die Markthallen

befinden sich direkt im Zentrum der Stadt

und zwar im ErdgeschoB eines Gebaudes,

das im ersten Stock das Rathaus und die

Gemeindeverwaltung beherbergt.
Die skizzierteArtderArbeitsteilung nach

GeschlechtemamIsthmus von Tehuantepec

datiert aus der vorkolonialen Zeit. Die

Gegend war auch schon damals als Durch-

gangsgebiet ffir den Handel zwischen dem

Zentrum Mexikos und Guatemalas bzw.

Zentralamerika von Bedeutung.
Ethnisch gehoren die Juchitecos zu den

Zapotecas. Das Zapotekisehe wird heute

noch, trotz vielfaltigerethnischer Misehung,
von der Mehrzahl der Bevdlkerung be-

herrscht. Anders als in vielen sonstigen india-

nischen Gebieten Mexikos ist man hier stolz

aufdie eigene indianische Sprache undKul-

tur.Entsprechend kunstsinnig sinddieTecos,

man haltviel vonPoesie, Musikund Malerei.

Tracht tragen nur noch die Frauen, dies aber

schr verbreitet. Sie ist sehr farbenfreudig,
besteht aus einem weiten, langcn, bunten

Rock und cinem kurzen, andersfarbigen,

buntbestickten Blusenoberteil. 1n die Haare

werden Bandcrgeflochten und vordem Gang
zum Markt steeken sich die meisten Frauen

eine Hibiskusblfite hinter das 0hr. Der

Reichtum der Frauen wird in Form von

Goldschmuck zur Sehau getragen, der von

der Mutter auf die Tdchter vererbt wird, in

den eventuell gespartes Geld gesteckt wird,

und der vorallem bei wichtigen Ereignissen,
z.B . der Geburt eines Kindes, Geschenk von

Mannem an Frauen ist. DaB es sich hierbei

nicht um die Asthetik des Schmuckes,
sondem um eine Spareinlagc handelt, ist

deutlich sichtbar; die Ketten, Ohrgehange
und Annbfinder bestehen aus miteinander

verbundenen Goldmiinzen. friiher, so noeh

von mir vor vier Jahren beobachtet, legten
dieFrauen ihr Gold zu den groBen Festen an,

jetzt aber ist dies unfiblich geworden, denn

sie haben Angst, beraubt zu werden.

In diesem Sinne werde ich auch ange—

halten,meine Hausu‘irniehtwie friiher offen

zu lassen, wa'hrend ich allein im Innenhof

arbeite. Ansonsten aber bemerke ich in

Juchitan wenig von der Krise. Ich habe im

Gegenteil den Eindruck, daB die Menschen

noch verschwenderischer mit ihren Giitem

umgehen als friiher. (Die genannten Vor-

sichtsmaBnahmen fuhren sic iibrigens nicht

auf die Krise, sondem auf die Ansiedlung
des Erdolhafens mit den vielen Fremden

zuriick.) Die Feste, die das soziale Leben in

Juchitan entscheidend pragen, sind ebenso

haufig, ebenso volksreieh und noeh freigie-

biger mit Musikensembles, gutem Essen

und Trinken bestiiekt wie frfiher. Ich habe

die Frauen auf dem Markt, die Uberland—

handlerinnen, die Bar- oder Trinkhallenbe—

sitzerinnen und Bauem nach den Auswir-

kungen derKrise befragt, und erhielt darauf

wenig besorgte Antworten. Im Vordergrund
stand die Klage, man verliere das Gefiihl ffir

den Wert des Geldes, da es kein Ausdruck

fiir den Wert der Dinge mchr sei.

Auswirkungen der Krise

in Rio Grande

Die groBte Uberraschung und die grdBte
Freude aufgrund banger Erwartungcn er-

lebte ich in Rio Grande, jenem indianisch-

bauerlichen Dorf, in dem ich davor zehn

Jahren eine mehrmonatige Feldforschung
durchgeffihn hatte. Die Menschen waren

besser emahrt, frdhlicher und zuversichtli-

cher als damals.

RioGrandeliegtim siidlichsten Staatder

Republik Mexiko, in Chiapas. Es ist ein

Dorf von jetzt ungefahr 550 Einwohnern.
Die Menschen leben ausschliefilich von der

Landwirtschaft, der Bodenbesitz ist eijdal,
d.h. vom Staat der Dorfgemeinschaft zur

Nutzung zugewiesen, die Verwaltung ge-
schieht nach Regeln der Comunidad, Land-

besitz und Bearbeitung sind individuell nach

Haushalts— oder Familieneinheiten einge-
teilt. Angebaut werden hier Mais und Boh-
nen fiir den eigenen Konsum und Kaffee fiir

das Geldeinkommen. Vom Arbeitsaufwand

gehen ungefahr 3/4 in das Subsistenzfeld,
die Milpa, und 1/4 in den Kaffee. Ahnnch
schatze ich die Bedeutung beim Bestreiten
des Lebensunterhaltes ein, —die des Kaffee«
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gcldcs ehcr noch gen’ngcr. Es wird fiir

Medikamenle, Schulmittel fiir die Kinder,

Schuhe,K1eidung,Dfingemittel,Werkzeug,
das Wellblech ffir das Haus, Suom und

eventualle Reisen in nahegelegene One

bcnotigt.
Rio Grande und insgesamt die Gemein-

dc Tila, zu dcres gchort, liegtam Ende einer

Stichs Irafie, die ungefahr auf der Halfte von

der griiBercn Vcrbindungssu'afle zwischen

San Cristébal de las Casas auf dem Hoch-

land von Chiapas und Palenque im tropi-
schen Tiefland des Bundesstaales Tabasco

abfiihrt. Von der Abzweigung braucht ein

Auto ca. drei Slundcn aufder SchotterstraBe

nach Tila. Rio Grande selbst liegt zwei Kilo~

meter Fqueg davon entfemt. In der Trok-

kcnzeit konnen auch Autos das Dorf errei-

chen. In Rio Grande selbst besitzt niemand

ein Auto, noch sonsl ein Gefahn. Auch

Lasttiere gibt es nicht, da der knappe Boden

sienichttragen konnte. InRio Grande spricht
man Chol, einen Mayadialekt, aber die

meisten. Manner wie Frauen und schul»

pflichtige Kinder, konn en auch Spanisch.
Seit ca. zwei Generationen ist hier jegliche
Tracht verschwunden, auch sind die Men-

schcn aus Rio Grande anders als die Juchi-

tecos auf ihre ethnische Eigenheit und Kul-

tur nicht speziell stolz.

Bange Erwartungen hatle ich vor dem

Wiedersehen deshalb, weil zum Zeitpunkt
meiner Studie zchn Jahren davor cine natio-

nale EntwicldungsbehordeimRahmen eines

Wellbankprojekts bemiiht war, die Bauern

von Rio Grande von ihrem Mais- und Boh-

nenanbau fiir den eigenen Konsum abzu-
bringen und ihn durch kommerzielle Pro-
dukte zu erselzen. Und ich konnte mir keine
Produkle, Anbaumethoden und Vermark~
tungswege vorstellen, die den Menschen
her so viel Geld eingebracht halten, um sie
gut zu emahren, noch dazu in einer Zeit des
Preisverfalls fiir die Bauem. Aber nichts
dergleichen war passiert.

AuBer der ElekLrifizierung vier Jahre
davor, und den drei Femsehem, die in dcren
Gefolge Einzug gehalten haben, der Errich-
rung ivon Latrinen bei jedem Hans der
Erweiterung derGrundschulklassen auivie
und der Eroffnung eines Ladens der slamr
lichen Verkaufsgenossenschaft CONASU-PO 151 alles — sehr erstaunlich —

gleich

-

blieben. Erstaunlich ist, daB in einem sigeli
rasch der Kommerzialisierung erschlieBecn-den Land noch dazu in der N,

ach
der Provinz Tabasco, die inz

baISChafl

von der Erdolausbeutung ge‘grsggf1:03:
Vernalmis von Subsistenz- 11nd Waren
duknon dasselbe geblieben ist, und (133:0-
AnsclfluBandiemassivenBemiihun end1m
Weltbankprojektes, die Warenprogukti

es

auszudehnen, die ich damals erlebt hatteon
. firstaunlich ist ebenfalls, und hier sen
ichemdeutigeinenursachlichenZus

e

hang, daB die Menschen
ammen-

. . von Rio Gran
mmmen der groBen Wirtschaftskfise bes

d6

leben als vorher, als mehr Geld und E1516:
wicklungsbemiihungen in das' . Dorf floDie Knse hat zur Folge, daB die smuggle;
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Photo: Eckhard Hochzrebcmeinha‘dknke

EnlWicklungsbehorden sich niehr Oder

minder aus der Gegend zurfickgewgen
liaben,soda13 die Bauem in Ruhe wiederauf

lhIe vertraute Subsistenzproduktion, die
lhnen Sicherheit inbezug auf ihreNahnmgs‘

grundlage gibt, luriickgreifen konnten- So

bellutzen sie hauptsachlich Wieder die ein'

helrnische Maissone, die, an die lokalen

Bedmglmgen anngaBt, cine sichere Emt8

garantiert. Auch der lokale Fleischkonsum
1st auf diese Weise gerenet warden. d3 die

Frauen von Rio Grande wegen der Anfiilfig'
ken der Zuchthiihnchen fur den Verkallf

gegeniibereinheimischen Huhneriqankhei-
“le zur wenig aufwendigen Aufzuchl def

emheimischen Huhnersorte lel'iiCing‘31<“'hrt
Ware", nachdem diese schon fast altigeschafft
worden waren‘

'

Aber die Leute von Rio Grande kehrtfin

nlcntnur zu ihren alien Produktionsmustem
Zunick, sondem sie konmen nun, von der

gTOBén Entwicklung in Ruhe gelassen. die

SUbSISleanrodukuon entwickeln. Sic ha‘

bcu nach ihren eigenen Kriterien Elemente

des angEbotenenTechnologicpakets assimi'

hert. Neben der einheimischen M33550rte
erd Hybridmais angebaut; wenn and! in

weselmich geringerem MaBe, da er schnel‘
1‘“ rem, sich abcr als Eigenkonsumpmdukt
“{cgen derschlechtenLagerfahigkeitGJnge'
ZICferbefan) hochstens wahrend zwei Mo—

Hatennach derEmte eigneLDerHybfidmais
brauchtDfingemittel, die in geringen 13056n

auch def einheimischen Sorte guttun,
Auch

dle zuchlhéihnchen sind nicht vollig abge'

M
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schafl't wordcn, sondem einige Frauen ha]—

tcn sic in cincm Verschlag abgetrennt vom

iibrigen chervich fiir den eigenen Konsum.
Sic haben cxperimcntiert,daB sieanstattdes

balanciertcn und nur durch Geld zu crwer-

benden Futtcrs auch gcbrochcnen Mais

vertragen, sic werdcn dann zwar nicht so

groB wic bei der vorgesehriebcnen Emiih-

rung, abcr sind immcr noch wesentlich

schneller schlachtrcif als die anderen, die

w'cniger wegcn des Fleisches als wegcn der
Eier gehalten werden.

Die Einfiihrung von Hybridmais hat die

Entwncklung und Verallgemcinerung der

sogenanntcn »Tomami]pa«, cincr zweiten

Emte 1m Jahr, begiinstigt. Mit dcr cinhci—

mischcn Sortc, dic langer braucht um zu

reit"en, und ohne Diingcmitte] ware dies nicht

moglich gewescn.7 Sorgc allerdings macht

mir, dais der Bodcn dadureh wesentlich mehr
'

ausgclaugt wird, also cntsprcchcnd hohc

Pungemittelgaben notwendig sind, und (1213

dlc Baucm zusatzlich wegcn der Verfiigung
uber die Diingcmittcl und wcgen dcs knap-
pcn Bodcns zunehmend auf die Unlcrholz-
braehc verzichtcn. Noch ist hicr nichts ab-

zuschen, zuma] sich diesc Praxis crst zwi-

schen 1981 und 83 durchgesetzthat. AuBer-
dcm ist den Baucm von Rio Grande cin

Naturercignis zu Hilfe gekommen. Nicht
von wcit her hat ihncn ein ncucrlich téitigcr
Vulkan Ascheregcn geschickt, der cin dcrart

gutes natiirlichcs Diingcmitte] ist, daB sic
zum Zeitpunkt unsercs Bcsuehes im Som-
mer 1987 fast in den gcemtctcn Bohnen
emanken.

Erkliirende Thesen

Die Wirtschaftskrise, die cine Krisc der

Geldwirtschaft ist, stiirkt die Subsistenz-

produktion. Dort, we die Subsistenzpro—
duk-tion noch ihre eigenc matericlle und
5021a1c Basis hal, und nicht vollig von dcr

Geldwirtschaft bestimmt wird, geht es den

Mcnschen nun besser als vorher, als wescnt-

lich mehr Gold in ihren Zusammcnhiingcn
Zirkuliertc.

Was hcilltdas fiir>>Entwicklung<<, ffirdie

verarmten Menschen in Mexiko, in der
Drilten Welt? Was heiBt das fiir unsere

Zukunft hier in der ersten Welt?

Die Dimension, die diesem Phanomcn zu-

kommt, mag anhand dcr Einscha'tzung der

mex1kanischen Kollegin Oswald klar wer-

den. Ihren Berechnungcn des Realcinkom-

mensverlustes zufolge miiBtcn hcute in ver-

2:1:Cdenanegenden Mcxikos Verhalmissc

um schcn vine 1n Kalkutta nach dem Krieg
as heuuge Bangladesh. Es miiBtcjcdcn

scsrlgacln
der

Lcichenyvagen durch die Stras-

benen
iren, um die in der Nacht Verstor-

SChiehlcinzusammcln. DaB dies nicht ge-

.istaufdicnach wic vor—auch in der

kcigfllOno]is—iunktionierendcGegcnscitig-
Luruckzufuhrcn und auf dcm Land auf

die Moglichkeit, die SubsiStenzproduktion
wieder auszuweiten.8

Es handelt sich hicr also nicht um die Frage
des Geschmacks, darum etwa, ob man eine

mehr landliche oder mehr stadtischc

Lebensweise vorziehe, wie so haufig in

hiesigen bundesdeutschen Diskussionen

angeschnitten, sondemum wesentlich Wei-

tcrreichendes. Gerade in der Krisc, zumal in

einem Land der Dritten Welt, das einejahr-

hundertelange kolonialistische Auspliinde—

rung erfahren hat, wird das weitreichende

Problem des Industriellen, auf Wachslum

und Profitmaximierung zielenden und an

den Weltmarkt gekoppelten Wirtschafts-

systems deutlich sichtbar, — besser gesagt
—

es wird direkt erlitten.

1m Gegensatz zu dcm Mythos dieses

Systems schlechthin, daB ethohteGeld-und

Warenzirkulation und —produktion zu einer

Verallgemcinerung des Reichrums fiihren

wiirden, geschieht genau das Umgekehrte.
Der Mange] verallgemeinert sich.

Ohne iiber gesichene Daten zu verfii-

gen, verrnutc ich, ahnlich wie Wallerstein,

dais heute absolut, aber auch prozentual,
weltweit mehr Menschen im Elend leben als

vor 600 Jahren (Beginn des Kolonialismus

und dcs Kapitalismus) oder noch vor 200

Jahren (Beginn derIndustIialisienmg). Und

die Mehrheit — so behaupte ich und finde

mich wieder in dcr guten Gesellschaft von

Wallerstein — lebt von der Lebensqualitat
her schlechter als vor dem Kapitalismus
und der Industrialisierungi’

DaB es sich dabei nicht nur um ein Pro-

blem der Verteilung handelt, wie von den

herrschcnden Sozialutopicn angenommen,

wird gerade im Zentrum des Systems, dort,

wo sich Geld und Waren tiirmen, immcr

dcutlichcr. Denn nicht nur wird einer Masse

von Menschen in der Dritten Welt die Le-

bensgrundlage (Boden und Rohstoffe) ent-

zogcn und werden ihre Produkte weit unter

ihrcm wirklichen Welt in die Erste Welt

transportien, sondem auch hier werden die

natiirlichen Ressourcen einschlieBlich

Wasscr, Wald und Lnft zerstort und vergif-
tet. Anstatt den Stoffwechsc] zwischen

Mensch und Natur im Sinne eines Kreis-

laufes aufrcchtzuerhalten, beruht dieWachs-

tumsokonomie aufdcr Auspliinderung von

Mensch und Natur.

Die Lebensqualitat wird dadurch wahr-

haftig nicht besser. Denn die Maschinen

laufcn, wider jeglichen Schein, eben nicht

von alleine, Waren werden aus Rohstoffen

hcrgestcllt und Geld kann man schliefilich

weder essen, atmen noch IIinken. Selbst aus

der Perspektive des Waren— (und nicht des

wa—h-rcn) chrflusses wird es also immer

dringlichcr, nach den Meehanismen zu fra-

gen, die dieses System vorantreiben und die

die Menschen trotz gegenteiliger Erfah-

rungen dazu bringen, an seiner Aufrechter-

haltung mitzuwlrken. Ich bin der Meinung,
dais wir am Anderen, am Fremden am mei-

sten und auch leichtesten lemenkenncn und
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zwar vor allem vonjenen, dievon der Situa—

tion am hartesten getroffen werden. Das

bringt mich dazu, uns die Analysen fiber die

Hungergebiete Afrikas nochmals in Erin-

nerung zu rufen. Wie das Comite’

d’lry’ormation Sahel an der historischen

Entwicklung aufzeigt und A] Imfeld etwa

fiir heutc iiberzeugend argumentiert hat, ist

die Ursache des Hungers in der Sahel nicht

der Mange] an Geld, sondem umgekehrt,
das Eindringen der Geldwinschaft, die Zer—

storung der lokalen und regionalen Kontrol—

1e fiber die Subsistenzproduktion, mit den

entsprechenden sozialen und auch okolo-

gischen Folgen. Al Imfeld sagt, sich laitisch

mitderHungerhilfe auseinandersctzend, sehr

pointiert: Die Ursache des Hungers sind

nicht der Mange] an Geld, sondem der

Mange] an Wiirde, d.h. der Mange] an

Selbstvertrauen, an Besinnen auf die ei-

genen Krafte, anstatt zu Bettlem degra-
diert zu werden (Imfeld: 1985: 195). Es

kann nachgewiesen werden, daB die Diirre

in den heutigenHungergebietennichts Ncues

ist, und daB die Menschen friiher — im Ge-

gcnsatz zu heute — sich darauf einstellen

konnten, sozusagen cine okologisch ange-

paBte Uberlebensproduktion beherrschten.

Da, wo heute Wfiste ist, gediehen anspruchs—

lose, aber sehr nahrhafte Komsorten, — je-
doch, das ist schon Archaologie. Unscrer

Zeit etwas naher gelang es aber selbst zu

Beginn der Kolonialzcit, das Verhaltnis von

Subsistenzanbau und erzwungenen »Cash

Crops« (Lohnemten, SF) so zu halten, daB

immcr noch genug zum Essen da war. Erst

die Profitversprechungen der neueren Zeit

haben das bereits prekare Verhaltnis end-

giiltig aus dem Gleichgewicht gebracht.
»Cash Crops«, deren Weltmarktpreise dann

ins Bodenlose fielen, haben den Subsistenz-

anbau verdriingt.lo
Unsere Frage nach den Moglichkeiten

der Uberwindung dieser materiel] und eben

auch okologisch so zerstorerischen Ideo-

logie muB sich mit deren sozialer Veran-

kerung in der modernen Gesellschaftbefas-

sen. In dieser sind Subsistenzproduktion und

gesellschaftlich zugesprochenemenschliche
Wiirde zwei Gegensatze, die sich aus-

schlieBen. In der kapitalistischen —und auch

in der (ehemals) real-sozialistischen, des-

halb spreche einfach von modemer— Gesell-

schaft wird den Menschen, die hauptsach—
lich fiir die unmittelbare Subsistenz produ-
zieren, keine Aehtung entgegengebracht.
Sich die Hande schmutzig zu machen, nicht

mit Maschinen und nicht gegen Geld zu

arbeiten (Geld adelt auch noch die

schmutzige Arbeit) bedeutet, auf der

Prestigeskala ganz unten zu stehen. Undhicr

finden sich die Bauem, vor allem die ein-

heimischen, farbigen Bauem in der Dritten

Welt, undhicr finden sich we]tweitdieFrauen

(Bauerinnen in doppelter Hinsicht) qua

Geschlecht, qua Gebarfahigkeit, qua zuge-
schriebenem Part in der geschlechtlichcn
Arbeitsteilung. Anders als so mancher sozia-

‘fin
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listische Befreiungstheoretikcr, der meint,
erst mu’Bte der Hunger in der drittcn Welt

fibcrwunden werden und erst miiBten sich

die Bauem in Proletarier verwandelt haben,

dannkonntcandieUberwindungderFrauen-
unterdrfickung gedacht werden, bin ich der

Meinung, daB die in der Geringschatzung
der Subsistcnzproduktion strukturell veran-

kerte Verletzung der Wfirde der Frauen und

Bauem eine wesentliche Ursache fiir dcn

Hunger ist. Derm nur die Achtung vor dem

unmittelbaren Uberleben und vor dessen

Produzcnten vermag, so meine ich, die brei-

te, weltwcite Verelendung aufzuhalten.

In SF—36 wird dieser Artikel fortgesetzt.
VeronikaBennholdt—Thomsenerlc'z'utert ihre

These von der Wiirde der Frauen und der

Bedeutung ihrer gesellschaftlichen Wert-

schc'z'tzung gegen bloflen Verwertungskapi—
talismus am BeispielderFrauenvan]uchi-

tan. IhrAmatzfilihrtsie dazu, die Subsr's tenz-

oricntierung alsGrundlagefiirdie kritt'sche

Able/mung und Bekdmpfung aller

"Entwicklungsideologie" zu enlwickeln.

Anmerkungen zu Teil 1:

1) Information der FR vom 28.9.87. Der Real-

lohn betriigt laut Tello im Jahre 1985 nur

noch 65% dessen, was er 1982 beIIug, und

die offene Arbcitslosigkeit stieg von 5% auf

15% dcr Erwcrbsarbeitskraft (1985, 8.405-

406). Eine ncuere Zusammenstellung der

Daten durch Ursula Oswald (CRlM/UNAM)
ergibt folgenden Eindruck: Der durch-

sehnittliche Mindestlohn hat sich in ganz
Mcxiko zwischen 1976 und 1989 um 60%

reduziert. Allein wéihrend derRegierungszcit
von Miguel de la Madrid (1982—88) muBten

die Arbeiter einen Verlust von 55% des

Realeinkommens hinnehmen. Gleichzeitig
wurdcn die offentlichen Leistungen fiir den

Gesundheitssektor, fiir Schulen, StraBen-

wacht und -rcparatur, Bauwescn und andere

soziale Dienste bcschnitten. Das Ergcbnis
davon ist, daB die Arbeiterschaft in 1989 nur

noeh 'iiber weniger als 1/4 der realen Kauf-

kral't von 1976 verfiigt. Oder anders ausge-

driickt, miiBten sie viermal solange arbeiten

wie damals (Quelle: Manuskritp, das mir U.

Oswald vor dem Druck freundlicherweise

iiberlassen hat).
2) Die Talfahrt des Dollar im November 1987

hat flir den Peso zu einer emeuten Abwertung
um 46% gefiihrt.

3) Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopfist
1989 geringer als cs 1960, vor Beginn der

massiven Entwicklungsbemiihungen war

(1960 beginnt die erste intemationale sog.

Entwicklungsdekade).
4) Die Auslandsverschuldung konnte — dank

der in den iibefindusuialisierten Lander an-

erkannten. unhaltbaren Situation, bzw. weil

sie dasintemationaleFinanzgebaude bedroht
— von 102,6 Mrd 1986 auf 85 Mrd 1990

vern'ngert werden. Diese Summe bedeutet

dennoch weiterhin Verschuldung auf dem
Weg in den Ruin, denn sie entspricht 60% des
BIP bzw. der Summe der Exponerlose der
mexikanischen Republik von 4 Jahren (U.
Oswald, Manuslqipt).

5) Schfitzungen 1989: 20 Millionen Einwohner
6) Bereehnung der Entwicklung des Mini-

mallohns in Mexiko-Stadt zwischen 1969
und 1985. 1985 betrug der Reallohn

demzufplge nur noch 15% desjenigen von

1970. (Ubersetzung und Adaplion von R.H.
Strahm: Warum sie so arm sind? — Porque
somos tan pobres? Von U. Oswald, Mcxiko
1985, 8.1245 und 125). >>Warum sind in
einem Land mit diesen breiten Ressourcen
natfirlicher und sozialer Art und an Energie
und Nahrungsmitteln nur15% derBewohner
angemessen eméihrt? Warum leiden 50% in
Mcxiko an Untereméihrung und weitere 35%
an Fettleibigkeit, d.h. Fehlernéihrung7<< (U.
Oswald, a.a.O.). Nun, ich wiirde generell
sagen, weil der natiirliche Reichtum seit der

Conquista und verscharft seit 1950/60 (dutch
industrielle Verwertungsgesichtspunkte) als
zu pliindernde Ressouree betrachtet wird.
Anbaukalender: Mais, einheimische Sorte:
Aussaat April/Mai, Ernte Oktober/Novem-
ber — Mais, Hybride Sorte: Aussaat Dezem-
ber/Januar, Emte April/Mai. Parallel jeweils
Bohnen. Kaffeeemte: NovemberbisFebruar.
>>Trotz der Tatsaehe, daB die garantierten
Aufkaufpreise die Produklionskosten nicht
decken, Beratung und technische Hilfe
unzureichend die Investition und die
Kreditvergabegering sind (beieinemZinssatz
in 1989 von real 41%, die Emteausfallver-
sicherung langsam und ungeniigend ist und
obwohl sie in der Mehrzahl keine Bewa'sse-
rung haben und die Felder an steilen Hangen
Iiegen, fahren die Bauem dennoch fort, die

grundlegende Emiihrung des Landes zu pro«
duzieren. Sie bauten auf 12 Millionen Hektar
(58% der gesamten Anbauflache) 50% der
gesamten landwirtschaftlichen Produktion an:

90% des Weizens, 75% des Maiscs, 64% der

Bohnen, 52% derLeguminosen und 45% des
Reises« (U. Oswald, a.a.0.)
»Ist es denn so sicher, daB die Welt im histo-
rischen Kapitalismus wenigerbeschwerlicher
ist als in vorangegangen Systemen? Allein
unsere Ven'nncrlichungeines Arbeitszwanges
ist schon Grund genug, dies zu bezweifeln. ..

Dicse Zweifel an der Richtigkeit dieser Aus~

sage sind jedoch im Laufe des 20. Jahr-
hundens stfindiggestiegenyie diewachsende
Bescha'ftigung mit Lebensqualitiit, mit

Anomie, Entfremdung und psychischen
Krankheiten belegt.« (Wallerstein 1984,
$.87). »Dem fiberwiegenden Teil der
weltweiten Arbeitskraft, der in landlichen
Gebieten lebt Oder zwischen diesen und

sta'dtischen Slumspendelt, gehtes schleehter
als ihren Vorfahren vor 500 Jahren. Sie essen

weniger gut und sicherlich weniger aus-

gewogen... (Ich) bezweifle ..., daB die Le-

benserwartung der Weltbevolkerung, zéihlt

man erst nach idemerslen Lebensjahr, heute

héher liegt als friiher. . . Ohne Zweifel arbe—
itet die Weltbevélkerung heute harter— mehr

Stunden pro Tag, pro Jahr, pro Lebenszeit«

(8.89). Und als einen weiteren Grund daftir,
daB dieLebenssituation heutenicht besserist
als vor 600 Jahren, nennt Wallerstein den

allenthalben herrschenden Sexismus und

Rassismus.

10) 1.0. Miiller hat den hier nur angedeuteten
Zusammenhang detaillien analysiert. Er

spricht dabei weniger von »Wiirde« als viel-

7v

8v
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Ursache flit die waehsende Unfiihigkeit der

Menschen in der Sahel, der Diirrc und der

fonsehreitenden Zerstérung ihrer natiirIiChCn
Ressourcen entgegenzutreten (Vomag g5”
halten auf der Tagung »Ffir cine b'a‘uerliche

Landwirtschaft<<, Bielefeld-Betllel,29-138)’
11) Den Begriff habe ich zum ersten M“11 in

einem Aufsatz zur Okologiefrage benutzt.
»Von Moral der Akkumulation anstelle von

Fortschritt spreche ich deshalb, um ““5

klarzumachen, wieviel enger diejenigen. die
mit derAkkumulation scheinbar nichts POSi‘
tives verbinden, weil sie im Gegenteil darun-

terleiden, mit dem Kapital verstrickt sind. als
uns jene Theorie glauben machen Win,

derzufolge es sich dabei um ein objektiVCS
System handelt, das sich nach der eigenen.
eisemen, notwendigen Gesetzlichkeit entfal-
tet, jenseits des Willens der Mehrheit der

Menschen«.(Bennholdt-Thomsen 1987)
12) >>Zwischen 1980 und 1989 bedeutete der

Importvon Mais, Soya, Sorghum und Weizen

einen Devisenabflufi von mehr als 9 Mil‘
lionen Dollars, wobei allerdings nut 36%
davon aufden Mais und 9% auf den Weizen
entfielen, dagegen 28% auf Soya nod 29%

aui Sorghum, beides ausschlieBlich Funer—
m1ttel« (U. Oswald, Manuskript). Die A11-
torin weist damit darauf hin, wie teuer d6!
mexikanischen Volkswirtschaft der Lu—
xuskonsum von Fleisch, der im Zuge der

Versta‘dterung erheblieh zugenommen hat,
kommt. Gleichzeitig werden bauerliche
Anbaufla'chen durch diese typisch auf Ge-

winnmaximierung zielende Vichproduktion
entexgnet.
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Die letzte Kolonie, rororo aktuell, Reinbek b.
Hamburg, 8.194—212.

Bennholdt-Thomsen, Veronika (1987), Die
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kationen, Ziirich, Unionsverlag.
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economia del Istmo de Tehuantepec, UNAM
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opciones, in: Gonzalez. Casanova, Pablo und
Hector Aguilar Camin (Hg.), México ante la
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Wallerslcin, Immanuel (1984), Der historische

Kapitalismus. Berlin, Argument-Verlag.
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Kurzer AbriB ijber das

Argentinien von heute

von Gerhard Pomp

Von
1.976 ab erlebtc Argentinien achtJahrc

lang eme crneute Militardiktatur. Ca. 30.000
LCUIC >>vcrsehwanden<< und viele vcrlieBcn
das LandDie okonomisehe Situation zeich—
note 5101] aus durch steigende Auslandsvcr—

SClluldung, negative Handelsbilanz und da-

gnt verbundenc Kapitalflueht. Nicht zulctzt
urch

den verlorencn Malwinen—Krieg

Eggtcn
die Milit'alrs abdanken und demo-

Rad1‘sehe Wahlen brachten die Union Civica

{Cal (UCR) unter Raul Alfonsin an die

Rcfélcmngsmaeht.

(Ii/Ia: 2011a Zollpolitik und Appellationen an

den Bellonale BewuBtsein wurde versucht

duk
11180171 dcn Kauf argentinischer Pro-

10 schmaekhaft zu machen.

vorlzlllsczumnnfang dcr 50er Jahre war es

[en gelum
mit

landvtnrtscliaftliehen Produk-

ie c

ngen (dabei halfen die beiden Welt-

eicghturgm
kraf11 g mit) den ehemaligen

War Ant
aufrechtzucrhaltcn. Argentinian

Wirtsch
ang des Jahrhunderts mal 5.groBte
aftsmacht.

Halli]:1:1
es

auchniiir viele dcr fast aus-

SChwieris— >>curopaischen<< Bcvolkerung

dcfiniuvg
Ml

begreifen, daB Argentinien nun

ihrcr Am7£UT>>drittenWelt<< gehort. Am Ende

licheLa szeitlauBerte sieh die wirtschaft—

Slundmgc
u.a. 1n Stromkiirzungen (ein paar

den PTeiEcmTag gab’skeinenSafl), steigen-

zw dc}
n und dem Verfall des Australs

“der 13011 stollze Argentinier wijrde sagcn:

.

ar stieg”),

cragzgillnfiwMitglieder, die zum Tcil ins

frciem FuSB :men,
smd fast alle wicder auf

Heue Préisid
n1"ang April ‘90 bestatigte der

einShmnd
em Mencm dann, daB die noch

anadi [011
Junta-Chefs vor Jahrcsende

eneralg \Jivtgden. Dabei handclt es sich um

197649801
-

Vid'ela (Frasident von

“CralR E V" Admiral E. Massera und Ge—

cine l0121(Prasidentvon1980—1981).

kampf war”; monatelang dauemden Wahl-

der knap
er Peromst Carlos Mcncm mit

”Siganmgcn’
aber aussagekraftigen Formal

dann flue}:
(= fol

gtmir) angetretcn. Was sic

niSmus- Mia-ten. Die drei Stiltzen des Pero—

len, aber
1

liar, KerhC und Gewerkschaf—

auc voaUCh- VICIC Verarmte, dcnen er das

Naehn;
Hlmmel verspraeh.

gcgmdcnsm Wahlsieg am 14.Mai 1989

Ouvem
CR-Kandldaten Angeloz (jetzt

di RCur
der Provinz Cordoba), iibcrgab

Schiiftc agann vorzcitig die Regierungsgc-

Zusflmmc die Partido Justicialista (PJ).
n mu Asogaray, dem Vorsitzen-

Argentinien -

“3.Welt”?

Seit SF—33 sammeln wir fiir ein argenti-
nisches anarchistisches Zeitungsprojekt

Geld, um den Genosslnnen dort, trotz un—

glaublicher Inflationsrate weiter die Her—

ausgabe ihrer Zeitung @gitacion @ zu

ermoglichen. Wir haben nun von einem

Redaktionsmitglied einen Brief fiber die

anarchistische Bewegung Argentiniensheute

erhalten, den Gerhard Pomp fibersetzt hat.

Um die Situation der Anarchistlnnen dort

etwas transparenter zu machen, soll mit

einigen, uns wichtig erscheinenden Stich—

punkten ein hlfonnationshintergnmd fiber

das Argentinien von heute gegeben werden,

der neben den wenigen Nachrichten aus der

bundesdeutschen Presse vor allem auf der

Auswertung des deutschsprachigen Argen-

tinischen Tageblatts bemht, das seit 1889 in

Buenos Aires erscheint mid das 1933 weit

fiber die Grenzen Argentiniens hinaus be-

kannt wurde. Das Argentinische Tageblatt

hatte den Nazis eine Steigerung seiner Auf-

lage um fast das Doppelte auf 40.000 zu

verdanken. >>Ein auf das Vorwiirtskommen

seines Blattes bedachter Herr«, charakteri4

sierte Paul Zech den Herausgeber Ernesto

Alemann. Ein Nachkomme einer deutsch-

schweizerischen Fami1ie, die vie] auf die

republikanischenTraditionenvon 1848 hielt.

Der Graphiker Clement Moreen/Carl Mef—

fert, der seit 1935 im argentinischen Exil

lebte (und u.a. fiir das ATarbeitete und Che

Guevara Zeichenunterricht gabl), hielt es

fur »das einzige Organ, mit dem die in aller

Welt verstreuten exilierten Antifaschisten

der verschiedenen Richtungen erreicht

werden konnten.«

Pereslroika,Europ_q_
TRANVIA

RevuederlberlschenHalblnsel
Heft 16 (Friihlahr 90): Swaest-lMil-

telost-Europa, Europaische (Frie-

dens-)Perspektiven, 'Transicién'I in

Spanien und Ungarn, Perestrouka

und die KPen Spaniens u. Portugals,

PCE u. Hitler-Stalin-Pakt, Portug. Li-

teratur in der DDR. Macau. Filme. Al-

ternativprojekte. Innenpolitik u.v.a.

84 Selten (A 4); fflr 7,- + 1,- Porto

Tranvla,Postf.303626,1 Bln 30
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den der liberalen Ucede und personlichem
Beraler Mcnems, wurde ein >>vollkommen

neuer<< Wirtsehaftsplan aufgestellt, der sieh

auf >>Derregulierung, Marktwirtschaft, Pri-

vatisierung und Subventionsabbau<< stiitzt.

Der rcale Ablauf sieht ein bchhen an-

ders aus, auch wenn Menem stfindig ver-

siehert, daB sieh alle ruhig verhalten sollten,
da merkliche Bessemngen bald eintreten

werden.

Verfall des Australs:

Der Austral, im Januar 1989 noch bei 17:1,
steht bis Anfang Dezember schon bei 650:1

zum US-$ stand, klettert weiter, steht Mitte

Januar bei 1800:1 und erreicht im Februar

ein Verhétltnis von fiber 5000:], wo er sich

seitdem “behauptet” (am 20.April: 4930: 1).
Das heiBt ebenso auch: steigende Lohne bei

steigenden Preisen und realem Kauflcraft—

verlust.

Als Beispiele sollen ein paar Durch-

schnitts-Lohne dienen, die der Staat im

Februar 1990 zahlte:

Energiesektor— 121,20 US $, Industrie-

sektor — 94,60 US $, Bausektor 30 US $,
Lehrer — 55,50 US $, Hochs trentenbezieher

66,80 US 3.

Das bedeutet z.B. fiir den Industriesek-

tor eine Verringerung des realen Einkom-

mens von 27,8% zum Februar 1989.

Demgegeniiber steht die Preisentwiek-

lung von Konsumgiitem (angegeben in US $

im Zeitraum vom 11.7.89 bis 6.3.90):
500 g Salz: 0,11 auf0,42; 1kg Mehr 0,20

auf 0,39; 1,6 l Mineralwasser 0,38 auf0,47;
1 1 Vollmilch 0,19 auf 0,31; 1 kg Reis =,52

auf 1,22. Wer sieh das nicht mehr leisten

kann, wanet nachts darauf, daB die Restau-

rants schlieBen und holt sich die Essensresle

aus den Abfalleimem oder beteiligt sieh an

Pliinderungen von Supermarkten. Diese

altbewahrte Methode findet in Argentinien
immer mehr Anklang.

Der Sekretéir der Hauptstadt berichtete,
daB sich jeder siebte >>portefio<< (Einwohner
von Buenos Aires) hungrig schlafen legt
und etwa 200.000 Menschen unter un-

mcnschlichen Bedingungen leben. Und die

Staatsselqetarin ffir Menschenrechte erklar—

te vor der UN in New York, daB bei einer

Bevolkerung von 30 Millionen, 9 Millionen

Hunger leiden und arbcitslos sind (Anfang
Dezember).

Ende Februar demonsm'erten die Rent-

ner vor dem Regierungsgebaude, der Casa

Rosada. Nachdem ein paar von ihnen, die

am 26.2. einen Hungerstreik anfingen, fu‘r

den 14.3. zu einer Protestveranstaltung auf-

riefen kamen — laut Organisatoren— 15.000

(die Polizei zahlte naliirlich nur 5000).

Privatisierung
Fiir die Privatisienmg der Eisenbahn legte
die Citybank einen Bericht vor, der die

/———\/
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Schaffung von 19 Transportuntemehmen
vorsieht, deren Aktionare das Personal der

Eisenbahn scin sollen. AuBerdem die Ver-

ringenmg des Personals von 97.000 auf

25.000 (bei einer 7jahngen Monatsentscha-

digung von 192 US $) und einer Schic-

nenverkiirzung von 35.000 auf 12.000 km.

DerPassagierverkehr soll dabei schrittweise

ganz abgeschafft werden.

DieFluggescllschaft »Aerolines Argen-
tinas«, bislang noch Monopolinhaber von

Auslandsflfigen soll zu 85% privatisiert
werden. Bis zu 49% konnen sich dabei aus-

liindische Firmen aneignen. Erste Kaufer

sind: Chase Manhattan Bank mit Varig und

Pescarmona, die angeblich mit Alitalia zu-

sammenarbeitet. Anfang April kauft sich

auch American Airlines ein, als nachstes ist

mit dem Einkauf durch Japan Airlines zu

rechnen.

Die staatliche Telefongesellschaft
ENTEL, mit fast 250 Mio US $ allein an die

Siemens-Gruppe verschuldet, verkauft sich

u.a. an die franzosische Phone Telecom und

die britische Cable and Wireless Publishing
LTD.

Weitere Privatisierungen kommen auf

das argentinische SLraBennetz und die Erd-

ol-gesellschaft YPF zu. Desweiteren wer-

den aus Einsparungsgrfinden allein sechs

Bot-schaften und sieben Konsulate ge-
schlossen.

Heftige KritikgegendasPrivatisierungs-
programm kommt nicht nur von einer acht—

kopfigen Dissidentengruppe von PJ-Dele-

gienen, sondem auch von Teilen der anson-

sten denPeronisten treu ergebenen Gewerk-

schaften. (Dercn “Arbeitsgrundlage”, die

argentinische Arbeitsgesetzgebung baut

iibrigens noch heute auf der »Cana de La-

voro<< Mussolinis auf!)
Ende vergangenen Jahres kam es zur

Spaltung dcr Einheitsgewerkschaft nach-

dem Andreoini neuer Generalselcretfir wur—

de. Sein Widersacher Ubaldini, der schon

unter der Regierung der UCR 14 General-

streiks ausgerufen hatte, und der nun auch

gegen Menem agitiert, erhalt stetigen Zu—

lauf. Ende des Jahres waren auf der Voll-

versammlung der CGT von Ubaldini auch

die Fuhrer des notzkistischen MAS (Za-

mora) und der KP (Echegary) zugegen.

Anfang April fiihrte der Bruch zu Kam-

pfen mit mehreren Verletzten, als sich die

beiden Fraktionen der Bauarbeitergewcrk-
schaft vor dem Gebaude um die Leitung
stritten. Inzwischen gibt es wiederaussichts-

Entlassungen nur zurfickgenommen, nach-
dem die Lokfi'ihrer den Streik beendet hat-
ten, — ohne fiber Lohnerhohungen verhan-
delt zu haben.

Hartestes Mittel diirfte der Entzug der

“Gewerkschaftspersonlichkeit” sein, dann
namlichverlieren siedieGewerkschaftsbei-
trage, die ansonsten von den Untemehmern
einbehalten und ihnen zugefiihrt werden.

Wirtschaft in Bezug zum Ausland
Die EG und Argentinian nahmen am 2.4.90
ihre Wirtschafis- und Handelsbeziehungen
wieder auf, nachdem der Handelsvertrag
aufgrund des Malwinenkrieges ausgesctzt
worden war. Ausschlaggebend dafiir waren
dieWiederaufnahmederdiplomatischenund
wirtschaftlichen Beziehungen GroBbritan-
niens. Argentinien beffirchtet jedoch (wie
andere lateinamerikanische Staatcn auch),
daB anfgrund der Anderungen im Ostblock
von Entwicklungshilfegeldem und anderen
Finanzquellenfiirsiekaum noch etwas fibrig
bleibt. Die letzten Jahre wies Argentinien
eine positive Handelsbilanz auf. So standen
1989 Exporten von 9,62 Mrd. US $ lmporte
in der Hohe von nur 4,32 Mrd. US $ gegen-
fiber. Andererseits muB man sehcn, daB die
extrem hohe Kapitalflucht sich stark aufdie
wirtschaftliche Lage auswirkt.

Die Auslandschulden des Landes belau-

u; Wet m: Vrizllllgung gmndll 4m 1m: hdel Am
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eine terrurlsusche Veremlgung ..

fen sich mittlerweile auf 60 Mm. US $

zusatzlich die der seit April 1988 nicht be-

zahlten Zinsen von mittlerweile ca. 6 Mrd.
US $.

IWF (jahrelang hielten die USA “Plalz
1” mil 19,4% und die BRD “131m 5” m“

5,7% der Stimmrechte; aufgrund der An-

forderungen im Osten und da Japan 1111Cl Ci”

1:611 der Européier das Kapital von 120 MH'
harden Dollar verdoppeln wollten, wul'de

Anfang Mai ’90 eine Kapitalerhfihung be-

schlossen. Sie fiel mit 60 Milliarden auf
DruckderUSA geringeraus, democh brash-
te es der BRD und Japan soviel, daB sic in
Zukunft gleichauf “Platz zwei” der StimITP
rechtsanteile belegen. Desweiteren Wde

beschlossenzahlungsunwilligenl-m‘lfiihigen
Mitgliedsstaaten das Stimmrecht ganz Z“

entzrehen, was den EinfluB der “sieben
GroBen" noch fiber die reinen Quolen hin—
aus erhoht.)

Der IWF zahlte im November 1989 die
1.Rate des Standby-Kredits in the V011

23.2,3 Mio$, der insgesamt 1,4 Mrd. $ hoch
sein soll und selbst wiederum Teil eines 5
Mrd. $ Kredits ist, Dieser Kredit soll nicht
zur Abzahlung von Schulden dicnen.

Der neue Absichlsbrief ffir den IWF,
senGrundlage einKassenfiberschuB V0n
des

BIP(Bruttoinlandsprodukt) seinsoll

des

3%
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reiche Versuche die Gewerkschaft zu ver—

einigen. Kurz zuvor noch sprach sich Me-

nem heftig gegen Abweichler aus. So er-
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klarte er »Wer gegen die Regienmg ist, soll

einfiirallemal ins andere Lager gehen<< und

verurteilte die »Companeros Peronisten, die

sich mit den Extremisten der Linken ver-

biinden.«.

Wilde Streiks, so den der Lokomotiv-
fiihrer im November letzten Jahres werden

von der Regierung ffir illegal erklart, 300
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— in Wirklichkciihandelt es sich derzeitum
ein Defizit von -2% — sieht folgende Ver-

wendung dcs Uberschusscs vor: 1 Mrd. US
$ fiir Reservenerhbhung, 500 Mio § fiir

Remonclisierung, 1,1, Mrd. fiir Zinszah-

lungcn an Gliiubigcrbanken dcs Auslands,
600 Mio fijr Bonex und 900 Mio $ fiil'

Zahlung an Multinationale Krcditinslitute

(Wellbank etc.)

Dekret Nr.392
Der vorhe'rige Prfisidcnt Alfonsin unter-

zcichnete im Miirz 1989 das Dekret Nr.327,

da§ die rechllichen Grundlagen dafiir schuf,
»d1e Vorbereitung, Ausfiihrung und Kon-
lrolle der notwendigen MaBnahmen zur

Vcrhiimng Oder Beké'impfung bewaffneter

Gruppen, die die Verfassung gefahrden Oder

gegen das Lebcn, dieFreiheit, das Eigentum
Oder die Sicherheit der Landeseinwohner

verstossen k6nmen.« Zusténdig sqilte der

Sichcrheitsrat sein, der nach dem Uberfall

aufdie Gamision La Tablada im Januar (vg1.

Banal, Nr.5, April 89) geschaffen wurde.

Bisher hathn nach dem Veneidigungsge-
setz die Streitkrafte nur die Aufgabe der

Landesvcrteidigung gegen éiufiere Fe'mde.

Genau ein Jahr spiter erlieBen die Pero-

nisten das Dekret Nr.392. Dieses ist zwar

inhaltlich fast identisch ~ es ffigt dem Aus-

druck der >>bewaffneten Gruppen<< noch den

dcr »inneren Erschiitlerung<< bei — hat aber

als Ausfiihrenden nicht mehr den Sicher-

heitsrat, sondem den Nationalen Verteidi-

gungsrat. SomithatdiePolizei dieMéglich-
keit mit den Streitlcra’ften und den Sicher-
heitskréiften (Grenzpolizei und Marinepréi—
fektur) zusammenzuarbeiten.

Madres de 13 Plaza de Mayo
Die von Hebe Bonafini angeleiteie Delega-
tion der Maimiitter forderte in Bonn die

Bundesregierung und die resllichen EG-
Staatcn auf, jegliche Winschaftshilfe und

Kredite fiirArgentinien einzusteilen, daeine

Gesetzesreform den Streitlcréiften ermtig—
lichen wird, im Falle sozialer Konflikte

einzugreifen. Bonafini sprach von einer
>>Riickkehr zur Doktrin der nationalen
Sichcrhcim. (Argentinisches Tageblattvom
24.3.90)
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In Argentinien gibt es drei Richtungen des

Anarchismus und drei Lokale reprasenticren

jcde in dcr Hauptstadt.
Die altcste der Vereinigungen ist die

historische FORA, die wiihrcnd der ersten

30 Jahre dieses Jahrhunderts eincn groBen
Teil dcr argentinischen Arbeiter und der

Auslander, die hicr lebten, verband. Heute

haben sic keincrlei gewerkschaftlichen
EinfluB und machen — aufler ein, zwei Fing-
blattem im Jahr — auch kcine Offentlich—
keitsarbeit. Sic besteht noch aus ca. 30 alte-

ren Leutcn, die einmal irn Jahr auf einem

sehr bekannten Platz von Buenos Aires cine

Gedenkfeier zum 1.Mai abhal ten.

Die zweite Organisation deralten Bewe—

gung ist die FLA, die schon in den 30cm

existierte. Sic hat noch etwas wenigcr Ge-

nossen als die FORA.

Das andcre Lokal ist die Biblioteca José

Ingenieros,welchebis vorkurzem die Arbeit

von denen erlaubte, die ohnc viel Kontrolle

das Lokal nutzen wollten. Aber dies ging
mit dem Jahr 1990 zu Ende; es gab eincn

Kampf mit einer Gruppe Neonazis und

Skinheads, die eines nachts kamen und das

Lokal angriffen, als ein Konzert mit viclen

Punk— und Trasher-Gruppen stattfand. Seit-

dem findet darin kaum noch etwas statt, da

die Organisatoren der Bibliothek aus Sicher—

heitsgrfinden den meisten Gruppen den

Zugang verwehren. Die Redaktion der

@gitacion@ trifftsich donnoch zwei Stun-

den pro Woche. Nach dicscm kurzen Bild

des >>institutionellen<< Anarchismus gehen
wirnun zum>>militanten<<Anarchismusiiberz

Als ich zu den schwarzen Scharen kam,
waren die tatigen Gruppen: Nticleo @, Grupo

Antiautoritario, AcciénLibertaria undResi-

stenciaAnarquista.
Die letztgenannte wurde von Militanten

der »mittelalten« Generation gegriindet, dh.

sie sind 30-50 Jahre alt. 1m argentinischen
Anarchismus gibt es fast keine Leute dieses

Alters, wcil viele wahrend derDiktaturvom

Militarermordet wurden. Resistencia Anar-

quista arbeitet wieder.

Grupo Antiautoritario loste sich auf,
Nficleo @ ging nach Uruquay und Spanien
und Accién Libenaria fing spater eine inter-

ne Debatte fiber Organisationsformen an.

Von denen, die von uns bei Accion Liber-

taria waren, wurdc dieRevista @gitacion @

gegn‘indet, spater stieBen neue Leute dazu.

Zum gegenwanigen Zeitpunkt gibt es in

der Hauptstadt sechs Zeitungsgruppen: La

Negra, E1 Aguante Anarkista, La Burra,

CAZN, La Protesta und Grupo Editor Agi-
tacién (GEA); zwei Gruppen mit andercn

Tatigkcitsfeldem: Accién Anarquista und

Resistencia Anarquista; eine Gruppe Tupac,
die dreiodervierBiicherhcrausgebrachthat
und zwei Musikgruppen von Punk-Genes—

sen, die mit allen Gruppen zusammcnar-

beiten, die keine Probleme mit ihrcm Outfit

haben.

Sprechen wir iiber jcde von ihnen ein

wenig detailliertcr: La Negra cntstand als

eine Gruppe von jungen Leuten, die zu

unscren Treffen von GEA gckommen wa—

rcn, bis sie sich entschloBen cine eigcne
Zeitung herauszugeben. Sie habcn schon

zwei Nummem herausgcbracht und berei-

ten die dritte vor, im Augenblick haben sic

cine Auflage von 300 Zeitungcn und die

politische Linie, die sie vertreten, entspricht
der von GEA.

El Aguante Anarkista ist eine Zeitung,
die ein paar Punk—Genossen machen, sie ist

ideologischtotalweitgef‘aichert1 existiertetwa

seit eineinhalb Jahren und hat schon sicben

Nummern herauSgebracht. Sie habcn cine

ziemlichniedrige Auflage,aberdeerrtrieb
ist ziemlich gut gemacht. 1m Moment spre-

chen die Genossen der Rcdaktion davon, die

Zeitung nicht mehr weiterzumachen und

eine Gruppe zu bilden, die StraBenaktioncn

und direkte Aktionen macht. Wir haben

irnmer zusammengcarbeitet und es gibt
zwischen uns gute Bcziehungen.

La Burra ist eine Zeitung, die von ci-

ncm Genossen gemacht wird, dcr@gitacion
@ mitbegn'lndet hat, sie ist Anfang 1990

cntstanden und hat inzwischen die erstc

Ausgabe in den Verkauf gebracht. Sie be-

handelt alternative Technologien und hat

eine Auflage von 300 Exemplarcn.
CAZN ist eine Zeitung einer Gruppe,

die sich >>Anarchistisches Komitee der

Nordzone<< nennt, hat auch 1990 angefan-
gen, ist sehr grofl (sic hat 11 Blattcr plus
Umschlag) aber mit einer sehr begrenzten
Auflage (100) und einer Verteiliung mit

engem Radius. Sie haben cine politische
Linie, die sehr verschieden ist von den

Gruppen, die ich schon genannt habe, denn

sie sind sehr individualistisch und stellen

nicht die Forderung naeh einer revolutio-

naren Organisation.
La Protesta (Organ der FORA) istdies-

selbe wie Anfang des Jahrhunderts. Sie er»

scheint seit sechs Monaten emeut in den

StraBen und hat schon zwei Nummem her-

ausgebracht, ich weiB nicht mit welcher

Auflage; aber sie hat nur Systcmkritik und

keine anarchistischen Vorschlage zur Ar-

bcit.

Accio’n Anarquista ist eine Gruppe, die

Flugbliitter macht zu verschiedenen Din-

gen, die sich ercignen; sie machen vicl und

sehr gut organisicrte Arbeit. Sie machen

auch groBe Wandgcmalde und arbciten ak-
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tiv mit den anderen Gruppen zusammen.

Resistencia Anarquista ist fast ein My~
sterium. Wahrend der Widerstandsveran-

staltung der Miitter derPlaza erschienen sie,
verteilten zwei kleine Flugblatter und seit-

dem sagt man, daB sie cine Zeitung planen.
Letztendlich die Grupo Editor @gila-

cién, das sind wir, die die RevistaAgitacio‘n
@ machen, gegn'indet irn November 1988,
haben wir inzwischen 7 Ausgaben (Dutch-

schnittsauflage: 528) und acht Flugbléitter
zu verschiedenen Themcn gemacht. Die

politischeLinie, die wirverteidigen, hat uns

Viele Probleme bereitet: (es geht um) die

radikale Position innerhalb des Anarchis-

mus, um die Verteidigung der Volksgcwalt
und dcr Anschl'age, der Aufsta'nde und des

bewaffnetcnKampfs inLateinamerika. Auch

bezieht sich unsere Position auf die der

Gegeninformation und auf die Bildung von

autonomen Gruppcn, die in verschiedenen

Zusammenhangen und Aufgabenbereichen
arbeiten. (Wir vcrtreten) die these, daB die

revolutionare Volksorganisation entstehen

soll aus der freien Vereinigung der Gruppen,
die sich bildenund arbeiten. Demgegeniiber
glaubt der institutionelle Anarchismus, daB

es Vollversammlungen geben sol], die die

Bildung von Gruppen bestimmen und daB

man zuerstpolitische Beschliisse fasscn 5011,
um sich spater dann in die Arbeit der Agi-
tation und Organisation zu stiirzen.

Man hat uns abwechselnd als >>Refor-

misten, Spontis, Terroristen, Marxisten,
Guerilleros<< und ich weiB nicht was noch

bezeichnet. Traditionell beziehen wir uns

auf Bakunin, Malatesta, Machno und Dur—

ruti als theoretische und praktische Richt-

linie. Wirglauben, daB die taktische Zusam-

menarbeit mit anderen revolutionaren Or-

ganisationcn moglich ist und daB der Anar—

chismus aus seiner Versenkung herauskom-
men muB und anfangen muB, sich im Volk
zu vcrankem und seine Notwendigkeit ver~

standlich machen muB, um die Art der Ak-

tion zu dynamisicren.
Wir glauben, daB die Schaffung einer

ncuen altemativen Kulturnotwendjg ist.Wir

sprechen von dieser Gegenkultur, weil wir

denken,da13 es bestimmte Notwendigkeiten
undZusammentreffengibt, die cinen groBen
Teil der Jugend einigen nnd daB diese Zu-

sammenkiinfte Raum bieten filr die Ein-

fluBnahme des Anarchismus und seiner

Aufgaben.
Heute arbeitet GEA zusammen mit La

Negra, El Aguante und La Burra, sic haben

Verbindungen zu Accion Anarchista. GEA
benutzt das Lokal der Biblioteca Jose Inge-
nieros um offene Treffen zu machen, um

sich den Lesem na'herzubringen und die
Trcffen sind irn allgemeinen ziemlich gut
besucht. Eines der grolsten Probleme ist das
Fehlen eines Lokals, wo man in Ruhe arbei-

ten kann, denn in der Bibliothekgibt es viele
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Dinge, die verboten sind und wir konnen es

nicht auf der StraBe machen odcr in Privat-

wohnungen.
Es ist schwierig Konfcrenzen oder

Seminare, Feste, Konzerte 11nd Treffen zu

organisieren, Plakate anzufertigen, eine

Druckerei einzurichten, inteme Kurse ab-

zuhalten; es ist fast alles schwierigcr ohne

ein Lokal, das es dir gestattet. Aufalle Falle

haben wir noch nicht mal die Sicherheit

beziiglich der Arbeit mit den Zeitschriften,

so ist ein Lokal erst recht Zukunftsmusik.

Los Anarquistas con las Madres

Zusammen mit den Zeitungsgruppen E1

Aguante Anarkista, LaNegra, Accion Anar-

quista, Eclipse und der Gruppe Resistencia

Anarquista, Leuten aus dcr Biblioteca Jose

Ingenieros und der FORA, den Punkgrup—

pen der Rojas und der Plaza Francia und

einerMengeGenossen, die individuell dazu-

kamen, hielten wir uns von Mittwoch den

6.Dezember 15 Uhr bis Donnerstag 19 Uhr

zusammen mit den Miittem auf der Plaza

auf. Wa'hrend der ganzen Veranstaltung

wehten nicht weniger als drei schwarze

Fahnen um die Maipyramide, um aufzu-

zeigen, daB die Anarchos mit den Miittem

und ihrem Kampf, der auch unserer ist,

verbunden sind und blciben.

Fiinf groBe Fahnen und cine Menge

klcinerer umgaben uns, als wir ein Vicnel

des Zentralparks des Platzes in Beschlag

nahmen, wo wir Verkaufstische fiir unsere

Publikationen aufstellten und einen Platz

zum Schlafen und um Matetee zu trinken

einnahmen. Wir wissen, dais viele Genos-

sen, die die ganze Nacht blicben am folgen-

den Tag arbeiten muBten und daB vicle bei

der Arbeitfehltcn um die Mfitternichteinen

Moment allein zu lasscn. lhnen danken wir

besonders.

Und wir wollen auch unsere “Solidari-

tfit” mit der Partido Comunista, dcm Movi-

mento al Socialismo und der Partido Obrero

bckunden, die aufgrund eines “auBerordent-

lichen Manovers der Oligarchie und des

Yankee-Imperialismus” erst sehr spat zu der

Veranstaltung kommen konnten (der kom-

munistischen Jugend, F]C, warnicht erklart

wordcn auf welchem Platz es stattfindet

die Minter der Plaza de Mayo treffen sich

eigentlich immcr auf der Plaza de Mayo)
und fast genauso spat Plakate an zwei oder

drei Hauserecken des Zentrums anbringen

konmcn. Sie kamen erst damn aufdem Platz

an, als die Vcranstaltung fast zuende war,

das hciBt,daB sienurihre eigenen Zeitungen

in Empfang nchmen konnten und den Kun-

stlem des Schlufiaktes applaudieren kenn-

ten. (AuBerdem IieB die PC das Plakat von

ciner Privatdruckcrei herstellen und verkle-
ben—bessergesagt: siebezahltendie Arbeit,

die ihre Genossen nicht machen konnten;
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selbstverstéindlich wcgen ihrer vielfaltigcn
Beschaftigungen und ihrer Verantwortung
fiir die Revolution, sic fiberwaehten dann

aufmerksam den ganzen Tag die Leute von

anderen Volksorganisationen, abernicht ihre

eigenen Genossen).
Interessant waren auch die Informatio-

nen der >>Paginal12<< (eine linke Zeitung),
daB die Anarchos etwa »vier Oder fiinf<<

Erwachsene waren, die ganz in schwarz

gekleidet, die Gesiinge der Minter unter-

brachen...

Das bestatigt unsere Meinung, daB die

Veramwortlichen fiir die Verbreiterung des

Anarchismus die anarchistischen Genoss-
Innen selbst sein miissen und daB wir unsere

Arbeit gut machen miissen, weil niemand
uns unpaneiisch gegenfibersteht.

Spendenaktion:
Wir setzen die Sammlung fiir Revista Agi-
tacion @ fort, (die Ubemeisungskosten
werdenselbstverstandlich von uns fibemom-

men, also nicht von den Spenden abgezo-
gen):
Gesamtstand aus SF—34: 570.-DM

Seither wurden gespendet: T.K., HH 100.-;
FR, Boertlingen50.-; M.G., Frankfurt 50.—

; F.M., HH 20,-; anonym, Gelsenkirchen

10.~; T.W., Barkelsby 50.-; M.S., Berlin 30.-

Gesamtstand (5.5.90) bislang: 885.-DM

Durch einen Brief vom 4.4.90 wird die

Ankunft von inzwischen 700.-DMbestfitigt.
Unscr Konto fiir die Spenden (bitte mit

Stichwort ARGENTINA):
Postscheckamt utt ar BLZ 0 1 70

W. Hausa/Frotzdem Verlaz. Ktonr. 138 74-

29.61..

Weitere Hilferufeaus Argentinien erhielt

die Internationale der Anarchosyndika-
listen (1AA), deren Sekretariat derzeit von

der Kolner FAU geleitet wird. Die 1AA

sammelt fiir folgende Gruppen:
Gmpo Impulso Autogestionario, Taller

Ecologista, Union Socialism Libertaria,
Biblioteca y Archive Historico Social

»Alberto Ghiraldo<<, Cooperativo de Traba-

jo 1 de mayo, Centre de Estudios Sociales

>>Rafael Barrett<<, Cooperativa de Vivienda

»Rodo«, Asociacion Indianista Abya Yala.

Direkte Kontakte zur Grupo Impulro Auto-

gestionario: Carlos A. Salem, CC. 984,
2000 Rosario, Argentinien Oder Daniel

Raposo, CC. 56 — Suc.8, 2000 Rosario,

Argentinian.
IAA-Sekretariat: PF 10 12 23, 5000 Kala,-
Tel. 0221-561085

//__\/

TE!“

El

WE

W

WIN}
5"!-

)

WfiMlWl

llil“



Dias” «Gamma» ma :V.

goarrara'gérauintz‘;g
,

V

aus Umaita Nova

fibersetzt und zusammengestellt
von Egon Giinther

In einer arroganten und gewalttfitigen

Demonstration staatlicher Macht‘drangen

am 23.M2irz 1990 zweihundert Polizisten

und Carabinieri, die man aus Genua, Flo-

renz und Pisa herangekarrt hatte, im Mor-

gengrauen in das noch verschlafene Stadt-

chen am FuB der apuanischen Berge ein, um

‘manu militaru’ die Anarchisten des »Ger-

mina1« ausihrem Lokal zu werfen, das ih-

nen vor 45 Jahren in den Tagen der Be—

freiung vom Nazifaschismus vom Komitee

der Nationalen Befreiung, dem Zusammen-

schluB der Paneien und Verbande der Wi-

derstandsbewegung, zugesichert wurde und

das sie seitdem besetzt hielten.

In Canaxa herrscht der Belagerungszu-

stand. Indignation, Wut und Emporung auf

Seite der Demonstranten und der Bevol-

kerung, blindwiitiger HaB, Tranengasein-

satze und Schlagstocke auf Seiten der Ord-

nungskrafle bestimmen das Biid einer er—

sten Protestdemonstration am 25.3., an dcr

3004100 Menschen teilnehmen.

Wir stellen im Folgenden die Vorge-

schichte dieses Ereignisses dar, das in einer

Reihe aimlicherVorkommnisse—R'amnung
des Leoncavallo in Mailand, gewalttéitiges
Einschreiten der Polizei bei den letzten

groBen Demonstrationen der Studentenbe—

wegung und bei dcr Demonstration der

Anarchisten gegen die Chemiefabrik Acna

in Savona, bei den Kundgebungen gegen die

rassistischen Ausschreitungen in Florenz,

Aggressionen gegen die Centri Sociali — die

Strategic der Andreotti-Regierung beim

Vorgehen gegen eine sich ausbreitende so-

ziale Oppositionsbewegungimlandekenn-
zcichnet.

Die in Partisanenverbéinden organisier—

ten Anarchisten von Carrara und den um—

liegenden Gebieten der apuanischen Alpen

trugen die wesentliche Last des antifaschi-

stischen Kampfes und befreiten den Ort

noch vor demEintreffen alliierter Verbfinde

von der Anwesenheit der Nazifaschisren.

Mit der Waffe in der Hand nahmen sie den

dortigcn Paneisitz der Faschisten ein, urn

ihn fiir die eigenen Zwecke in Besilz zu

nehmen. Aus Griinden, die hier zu erlautern

zu weit fiihren wiirde, sahen sie sich in den

Jahren nach der Befreiung gezwungen, die

ursprfinglichen Raume an der Piazza Albi-

sola (damals noch PiazzaLucetti, nach dem

aus Massa Canara gebfirtigen Gino Lucetti,

dessen Bombenattentat aufMussolini leider

fehlgeschlagen ist) aufzugeben und in cine,

ihnen vom CLN (Comitato di Liberazione

Nazionale) und von ihrer bewai'fnetcn Teil—

nahmeamWiderstand her zustehcndcLoka—

litfit an Canaras zentraicm Platz, der Piazza

Matteotti, umzuziehen.

chr Jahre hinweg 20g nun das Zeichen

der Gruppi Anarchici Riuniti, das fiber dem

Saulenportikus des Palazzo Politcama ange—

bracht war, zusammcn mit der unvermeid-

lichen schwarzroten Fahne die Blicke der

Besucher der Marmorstadt auf sich; sogar

auf den Ansichtspostkarten, die aus Carrara

verschickt werden, kann man den >>Germi-

nal«, das Lokal der Anarchistert, unschwer

erkennen. Beim Politeama-Theater handelt

es sich zum fiberwiegenden Teil um ein

kommunales Gebaude, dessenNutzungnach

einem genau bestimmten Vertrag zum Vor—

teil der carrarensischen Bevolkerung vor-

gesehen ist. Eine Verpflichtung, die damals
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Und sokam derRiickschlagvom 23.Méirz

gar nicht so fiberraschend, denn je beispiel-

hafter sich der Kampf um den »Germinal«

entwickelte, umso beispieihafter muBte der

Staat reagieren, um das Recht auf Ausbeu-

lung und Spekulation unter seiner Agide

sicherzustellen.

Die Ereignisse am 1.Mai

Irn Vorfeld des 1.Mai, zu dem die Anar—

chistInnen eine groise Demonstration an-

gekiindigt hatten, fanden im Umlcreis von

Canara und in Carrara selbst zahireiche

Hausdurchsuchungen bei Anarchisten und

Angehorigen der Neuen Linken statt. Auch

die Druckerei der Umaru‘ta Nova und an-

dercr anarchistischer Zeitschriften und

Verlage waren unter den heimgesuchten

Objekten. Den Vorwand fiir die Einschiich-

tcrungsoperation lieferte die Suche nach

Waffen und Sprengstoff; gefunden wurde

natiirlich nichts.

Am 1.Mai selbst demonstrierte in Car-

rara der Polizeislaat. In der Stadt waren

allein 350 Uniformierte im Einsatz, dazu

kamen eine betrachtliche Anzahl ziviler

Beamtcr, sowie ein weiteres Kontingentvon

hundert Mann, die auBerhalb stationiert

waren, das Personal der im weiteren Um-

kreis durchgefiihrten Stralscnsperren und

andere Mannschaften, die in den Kasemen

in Bcrcitschaft gehalten wurdcn.

Die Spannung in der Stadt war mit

Handcn zu grcifcn, schon in derNacht waren

Patrouillcn unterwegs. Es fehlte nur ein

geringer AnlaB, eine Provokation hatte

genfigt, ein Blutbad zu entfachen. Allzu of—

fensichtlich zitterten einige der Biittel, den

Finger immer schuBbereit am Abzug ihrer

Tranengasgewehre. In diesem gereizten

Klima versammelten sich die Anarchisten

(etwa 600 Menschen kamen aus anderen

Orlen nach Carrara) und zogen von der

PiazzaGramsci iiber das Rathaus zur Piazza

Matteoni vor das Germina]. Kaum waren

alle Demonstramen aufdem Platz, riegelten

die Truppen sogleich den Platz ab. Die Pi-

azza war ansonsten leergefegt (eigentlich

bewachter Autoparkplatz, SF—Red.), um ein

besseres Agieren der gepanzerten Polizei-

fahrzeuge zu ermdglichen. Angesichts die-

ser Situation und eines drohcnden Massa-

kers entschlossen sich die Anarchisten auf

cine Kundgebung zu verzichten und zogen

stattdessen ein zweites Mal um den Platz.

Dieses ManoverlostediePolizeiabspen-ung
auf, da sonst die Handelskammer, das Rat-

haus und das Pr'dsidium ohne Polizeischutz

geblicben waren, und erlaubte den Ge-

nossinnen, alien voran die Frauen aus Car-

rara, und den Genossen die verbliebenen

Kordons zu durchstoBen und sich in die

Altstadt zurfickzuzighsn.
Dabei hatten die

Ordnungslcréifte endlich die erhoi'ftc Ue-

1egenheit etwas zuzuschlagen, wéihrend sich

dieDemonstIation aufloste. Sienutzten dies
'

auch, so wie sic in diesem Jahr bereits in

SavonaundbeiunzfihligenanderenGelegcn-
heiten gleichfaJls gegen Demonstrantlnnen

vorgegangen sind. Das war ein 1.Mai in

Carrara, der gezeigt hat, daB sich die mo-

narchistische, biirgerliche, autoritare und

faschistische Vergangenheit durchaus mit

der heutigen geschichtlichen Wirklichkeit

messen kann — passend zur Jahrhundert-

feier.

Solidaritdtsadressen an: Sede sociale,
via Ulivi 8, [—540.33 Carrara-J Oder:

Coop. Tipolitografl'ca, via S. Piero 13 A,

[-540.33 Carrara-I .
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Was ist in der BRD cine Gewerkschaft?

Zukfinftige Albeit der FAU

DGB in der DDR

Ausschlquerfahren bei OPEL Bochum -

England: Pollux, Rank & File-Bewegung

Gewerkschaften und Anarchismus

in Sfidkorea

USA: Piustone-Streik

- und vieles mehr auf 16 Zeitungsscitm
zum Spottpreis von DM 1.50
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D r Osten—

Frellbent

von Ralf G. Landmesser

Mit 50—100 Teilnehmerlrmen hatten sie

gereehnet, die drei >>Aufreehten<< von der

Gruppo Germinal<< in Triest —350kamen zu

dem KongreB »Der Osten, Laboratorium

der Freiheit<<.

Drei Tage sollte das Treffen dauem, ffinf

wurden daraus. Vom 13. bis 17. April ka-

men Anarchistlnnen aus allen Himmels-

richtungen, einige sogar fiber den groBen
Teich aus Nordamerika, zu dem Treffen an

der ostlichen Peripherie Italiens.

AuBer Rumanien waren alle Lander des

Ostblocks vertreten. Die meisten Schwier—

igkeiten bei der Einreise nach Italien schei—

nen die Ostdeutschen gehabt zu haben. Vier

Leute blieben z.B. an der Grenze hangen,

nachdcm sie beim ersten illegalen Versuch

des Uberm’tts nach Italien von den Carabi-

nieri erwischt und begleitet von ein paar

Stie-feltritten gegen das Schienbein wieder

nach Osterreich abgeschoben worden waren.

Bei derosterreichischen Grenzpolizei muBte

dannjeder noch 50.—DM abdrficken; zudem

bekamen sie ffir drei Jahre Einreiseverbot.

Andere GenossInnen aus der DDR (und
vermutlich auch aus anderen Ostblocklfin-

dem) fuhren, wegen der fehlenden Mfiglich-
keiten legal einzureisen, erst gar nicht los.

Ein Visum zu beantragen war ein wochen-

lang dauemdes Abenteuer und wer keine

amtlich beglaubigte private Einladung hat-

te, muBte an der Grenze zuséitzlich zum

Visum 50.-DM pro Tag vorweisen konnen.

(Ein paar Superschlaue waren auch ohne

Absprache und Adresse mit frisch erwor-

benem WestpaB losgegurkt und gaben nach

der ersten Polizeikontrolle wieder Fersen-

geld in Richtung Norden.)
Solche Polizeikontrollen in Triest schu-

fen z.T. ein Klima der Angst und Verun—

sicherung ffir die Leute, die auf verschie-

denen Wegen illegal eingereist waren. Und

das waren so einige. Wenn viele Leutenicht

illegal eingereist wfiren, hatte der Kongrcfl
in dieser Form nicht stattfinden konnen.

Ein weiteres stfindiges Argemis war die

Prfisenz von Faschisten, an denen Triest

lcidcrnichtgerade Mange] leidet. Den Graf-

fitikrieg batten die Faschos jedenfalls ein-

deutig gewonnen. Das lag aber wohl auch an

den fehlenden Sprfihflaschen ffir KongreB-
teilnehmerlnnen. einem Berliner Genossen
wurde gar das Auto mit Faschoparolen be-

sprfiht.
Von der >>Gatt1mg BRD« warcn auBer

einem Ex-DDR-Genossen und einem seit

Jahren in Italien lebenden Genossen nur

eine handvoll Menschen vertreten.

Ffir die Teilnehmerlnnen aus den Ost-

staaten wurden die Kosten des Kongresses
ffirUnterbringung, Verpflegungund oftauch

die Anreise, durch die Organisatorlnnen
fibemommen. Im Gegenzug dazu waren die

Preise ffir die Leute aus dem Westen etwas

fippiger gehalten. Das war zwar nicht ange-

nehm, aber einsehbar: anders wa'rc es kaum

gegangen. Obwohl allein dnrch >>fundrai-

sing<< aus den USA Spenden von mehr als

1000.— 3 find weitere Spenden aus Italien

undanderenLandemcingingen,bliebenmnd
2000.-DM Minusbilanz nach dem Treffen

in Triest. . .

Die Unterbringung war zum Teil in der

Jugendherberge und zum anderen privat
vorgenommen worden. Ein Kochkollektiv

italienischer Genossen und GenossInnen

bemfihte sich urn das leibliche Wohl dcr

Gaste. Trotz StIeB waren sie immer gut

aufgelegt und sind mit einigen wunderbar

witzigen, gestellten Fotos, die allgemeine
Lachanffille auslfisten, in der Geschichte der

anarchistischen Bewegung vercwigt. Die

allgemeine Sprache des Kongresses war

englisch. Ffir die, die dessen nicht machtig

waren, wurde fibersetzt, im Theatro Fabbri

(einem der Tagungsorte) simultan fiber

Kopfliorer. AuBer dem Theatro und dem

»Centro Germinal<< in der Via Mazzini 11

gab es auch die cine odcr andere Veran-

staltung in der Uni, wo Claudio Venza, einer

der Organisatoren Professor ist. Aus den

vorher eingesandtcn Papieren war einc

Arbeitsmappe zusammengestellt worded, die

von deutscher Seite sehr schlecht belegt
war.

Es war das erste Mal seit Ende des zwei-

ten Weltkriegs, dall die anarchistischen

Bewegungen des Ostens und dcs Westens
wieder in direktem Kontakt kollektiv zu-

sammcnkommcn konnten, um fiber die

Veranderungen der politischcn Landschaft
und die daraus sich ergebenden Fragcn und

Perspektiven zu beraten. Auch ffir die Grup_
pen aus dem Osten selbst, war dcr Kongch
oft der erste direkte Kontakt zueinandcr....

(Am Sonntag), nach einer viel zu kurzen
Nacht, die erste frcudige Uberraschung:
jugoslawische Genossen, die ich 1984 auf
dem groBen intemationalen Treffen in
Venedig kennengelemt und wieder aus den
Augen verloren hatte, warcn auch da. Das
sollte uns aueh neben und fiber allen The-

men durch die Tage begleiten: das gegen-
sertige Kennenlemen, Wiedertreffen und

Imrner yon Neuem: das persfinliche Ge-
sprach in dem mehr herfibergebracht und
abgehandelt werden konnte, als viele Stun-

dzn bigndh Tage Kongrefiprogramn her-
e n

"

fiifstreckgiisvreifgrtml
das

Programm ohne-

retisch ge m

was akademisch-theo-
p gt War. Z.B. der Programm-

4O

punkt »Die Krise des Marxismus<< loekte
kaum noeh einen Hund hinter dem Ofen
hervor. Von den Teilnehmerlnnen aus dem
Ostblock wurde er anscheinend schlicht ig—
noriert, wéihrend sich andere dort in langen,
weitschweifenden Reden ergingen — eine

besondere Spezialitfit mancher italienischer

Protagonistlnnen, die oft schier kein Ende
ihrer Redseligkeit fanden. Hingegen die

Mfiglichkeiten der direkten Frage und

Gegenfrage im Gcsprfich, der ausffihrlichen

Schilderung des personlichen, auchgefiihls-

maBigen Eindrucks, sind Dinge, die nur am

Rande eines solchen Kongresses mfiglich
sind. Dieser >>Rand<< ist das eigentiiche
chtrum solchcr Veranstaltnngen. Das of-

fizielle Programm deckt eigentlich weitge-
hend nur die Unzulanglichkeiten der per-

sonlichen Kommnnikation ab, z.B. wenn es

urn allgemein organisatorische Dinge wie

Adressensammlung oder die Herstellung
eines allgemeinen Eindrucks zu einer spe—
zifischcn Frage geht. Bei der Mange an

Menschen war es allerdings verstiindlicher-

weise nicht mfiglich, mit jedem und jeder
ausffihrliche Gesprache zu ffihren. Mensch

muBte auswa'hlenund vieles bleibt spateren,
intensiveren Kontakten, wie gegenseitigen
Besuchen vorbehalten, nachdem der erste

Kontakt mehr odcr weniger oberllachlich

geknfipftwurde. DieMenge derLeute grenz—
te auch die Wahmehmung ein. Ich muBte

beispielsweisehintcrher feststellen, daB Abel
Paz, der Autorderausgezeichneten Durruti-

Biografie »Volk in Waffen<<, die (seit Jah-
ren, Anm. der SF-Red.) demniichst auf
deutsch erscheincn sol], meiner Aufmerk-
samkeit cntgangen war. Andere Teilnehmer
des Kongresses traf ich Tage spfiter im flo—
rentiner Anarehozentrum ohne sie auf dem
Treffen vorher bemerkt zu haben. Das wa-

ren so ungefahr die Rahmenbedingungefl.
Wie wir sie subjektiv auf dem KongreB vor—

gefunden haben. Uber das offiziell wahr—
nehmbare Treffen wird es sicher noch cine

Menge Material geben, einen Haufen

bedrucktes Papier, so daB an dieser Stelle
nicht in aller Ausffihrlichkeit geschildert
werden muB wie Verlauf und Ergebnisse
waren. Ich werde mich hier auf die weseflt‘
lichsten Ergebnisse und Erklarungen Z“ be'

schréinken haben.

Ein lange und ausffihrlich dislculifil’”er

Punl<t betraf die Mfiglichkeiten des Infor-

mationsaustauschs und der icontinuierlichfin
Kontakte. Obwohl besonders die fr‘anlési'
schen Genossen die Sache skeptiSCh be—

trachteten, wurde beschlossen, Bin ”l”—

terkontinentales Iry’ormationsbullctiM
2“

schaffen, das regclmétBig in kurzen Beitffigén
die wichtigsten Entwickiungen der 31135111"

stischen Bewegung in den verschi‘ade’rien
Liindem der Welt wiedergeben sollte. 131”8

Begrcnzung nur auf den Osten Wllrde Von

//l



der MehrZam dcr Genosslnnen aus dem
OSICII selber abgelchm. Die kiinstliche Tren-

31mg der Hemispha'rcn durch die herrschen-

rgeitaaten solltc alifgegeben werden, ge-
P Onnns Anarchistlnnen und weltweltc

crspekuven cmwickeh wcrden, so wie das

g02:13:13] Schon langc arbeitet. Das Bulletin
.

emzufolge »N0rEast norWes1« (Wedcr
St noch W050 heiBen und wird in New

York von der gleichnamigen Gruppe
koordiniert (PO Box 1737, NY, NY 10009,

‘ USA). Eine fotokopiene Ausgabe geht dann
an die Kontaktadresse im jeweiligen Land
und wird dort (hoffcntlich!) fibersetzt und

weiterverbreitet. Auch fiir den Osten selber

ereben die Gruppen ein gemeinsames Bul-
letin und eine Foderation an, da die Problem-

lage der Ostblockstaaten von der ge-
sellschaftlichen Sozialisan'onund bisherauch
von der ékonomischen und staatlichen

Organisation eine andere ist. In Krakow

(Polen) wird geplant, ein groBes Gebéiude
fiir ein neues anarchistisches Archiv mit

Schwerpunkt Osten zu nutzen. Die Grund-

lagen dafiir sollen im August auf einem

OstkongreB in Prag, der von der CAS koor—
diniert wird, erarbeitet werden.

Westliche Gaste sind da wohl weilge-
hend unerwiinscht, da es don sozusagen um

eine Art Selbstfindung gehen soll.

Aus den Reihen der Ost—TeilnehmerIn-
men in Triest kam auch immer wieder die

Nachfrage nach persénlicher, direkter und
ideeler Umerstiitzung. Die Informalions—
strukmren sollten nicht so anonym sein,
sondem moglichst wirklich auf personli-
chen Kontakten basieren. Ideen und person-
liches Engagement wurden angefragt.

Hi"
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IndiesemZusammcnhang wurde aufdem

Ostgruppenplenum der Vorschlag einge-

bracht., nicht nur einzelne Personen aus den

Gruppen fiir langere Zeit auszutauschen,

sondem auch Besuche komplettcr Gruppen

gegenseitig zu organisieren.
Ein weiteres Element des Ausbaus der

personlichenKontaktesoll einjahrlich statt—

findendes anarchistisches Sommerlagersein.

1990 wird ein solches Lager vier Monate

lang bei Kalinin, einer Stadt, die zwischen

Moskau und Leningrad liegt, von den Ge-

nosslnnen der anarchosyndikalistischen
KAS organisiert. Die KAS hat landesweit

ca. 1000 Mitglieder, gut gestreutbis Irkutsk

(Sibirien) [Al‘s am 1.Mai 90 Gorbi unter

Pfeifkonzerten den Roten Platz verlassen

muBte, soil die KAS laut Frankfurter Rund—

schau vom 2.5. nicht unwesentlich an seiner

Schlappe beteiligt gewesen sein) Bei Ka-

linin existiert das Geburtshaus Michai]

Bakunins noch, das wahrend des Camps

wieder instandbesetzt und zum standigen

Treffpunkt ausgebaut werdcn 5011 (Kontakt:

Vladimir Gubarev, ul. Mikluhko Maklaya,

dam. 38, kv. 136, 117279 Moskva, UdSSR).

ches Jab: soll ein solches Lager in einem

anderen Land stattfinden. Fiir 1991 war

Ungarn im Gesprach.
1991 wird es auch einen interkontinen—

talen KongreB in Mexico-City geben, der

von San Francisco, Without Borders koor-

diniertwird (WB,c(o,BoundTogelherBook.r,
V1369HaightSt” SanFrancisco, CA 94117).

Die Frage dcr Verbcsserung der Kom-

munikation zu den nordamcrikanischen

Staaten wurde ebenfalls angesprochen, da

allgemein festgestcllt wurde, daB die Ver—

bindungen schr zu wiinschen iibrig lassen

und cs cine Mcnge auszutauschcn gibt. Fal—

sche Vorstellungen iibcrcinander gilt cs zu

korrigieren und die Kommunikation iiber

unterschiedliche Ansatze und Strategien zu

verbreitcm. Hierzu wird fiir Juli dieses Jah—

res ein Nordamerika—Europa-Kommunika-
tionslrcffenvonTeilnchmem dcsKongresses

vorbereitet, das als kleine, unspektakulare
Zusammenkunft von Praktikerlnnen in

Berlin stattfindcn wird. Immer wicdcr wur-

den aufdem KongreB in Triest dieMdglich-

keitcn und Chancen der elektronischen

Kommunikation angesprochcn. Hiergegen

fanden sich aber viele Vorbehalte. Viele

warcn der Meinung, daB HighTech—Kom-
munikation nur fiir die Lander des moder-

nen Kapitalismus praktikabel sei. Angefiihrt
wurde u.a. der katastrophale Zustand der

ostlichen Telefonnetze und die momentane,

auch vermeintliche, Unerschwinglichkcit
von Geraten. Offenbar spiclte aber cbcnso

bei westlichen Teilnehmerlnnen die Un-

kenntnis der Moglichkeiten der moderen

und zukiinftigenKommunikation eine groBe

Rolle in ihrer abwehrenden Haltung dazu,

Em M1tarbeiter vom Institut fur Sozialge-
schichte in Amsterdam, Mitorganisator von

»Europe against the Current<< (Europa ge-

gen den Strom, Altemativmesse in Amster—

dam 1989, vgl. SF—33) erkla’rte sich aber

bereit, cine fiir jcderrnensch nachvollzieh-

bareDarstellung von Computerkommunika—
tion zu schreibenund cineKontaktliste schon

bestehender altemativer, nationaler Netze

beizugeben. SchlieBlich kam mensch fiber-

ein, dais die, die sich dazu in der Lage

fiihlten, die Mbglichkeiten nutzen sollten,

mit der Perspektive, ihrcErfahrungen damit

wciterzuvermitteln. chenfalls wurde allge-

mein anerkannt, daB HighTech-Kommu-
nikation nur ein, wcnn auch wichtigcr,

Baustein im Kommunikationsnetz sein soil

and kann. Daneben werden wir wciterhin

>>konventionellere<< Kontaktmoglichkeitcn

benotigen und ausbauen, auch schon des-

wegcn, urn uns nicht zu sehr von der Tech-

nik abhangig zu machen.

Globales Denken und Handeln wurde

von OstundWest standig angemahnt: gegen

die weltumspannenden Plane und Strate—

gien des Kapitals miisse die internationale

Solidaritatmobilisiertwerden. Mehr gemein—

same Aktionen wie z.B. derj'ahrlich stattfin-

dcnde EARTHDAY(eineAnoko-Kampr-

tag seit 20 Jahren), dieses Jahr gefolgtvom

»Wa11-SIIeet—Tag« in New York, der von

Anarchistlnnen mitorganisiert wurde

(23.4.90), sollen die Herrschenden verun—

sichem und fibereinstimmend wurde hier

dringender gemeinsarner Handlungsbedarf

festgestellt.
DiePariserOsteuropa-ZeitschriftlZTbK,

die schon seit langer Zeit einen anarchisti-

schen Untergrund in den Ostblockstaaten

unterstiitzt und mit ihm kornmuni~ziert hat,

bot ffir Ostgruppen die Bereitstellung von

Material in der Form von Biichern, Videos

etc. auf Anforderung an (IZTOK, lmache,

BP 70, F—75563 Paris Cedex). Demnachst

wirdes dieseZeitschriftwohlauchindeutsch

geben. Das 5011 von Berlin aus organisien
werden. EineAuflage von 1000 Exemplaren
wird angepeilt.

Das amerikanische Pendant zu IZTOK

ist 0N GOGOL BOULEVARD (151 First

Ave, 62, New York. NY 10003, USA), cine

Zeitschrift, die auch seit langer Zeit, insbe_
sondere nach RuBland und Polen gute Kon-

takte aufgebaut hat, und von der auch je-
mand am Triest-KongreB teilnahm.

Nof‘h einma] hiHECWiCSen wurde auf die

Vorteile der aktuellen instabilen Lage der

giifffriznfii?hdcr heufigen $ituation bieten

. _

e von Mogllchkeiten, anar-

ch1snsche Projekte zu etablieren, die nach
der demnachst zu erwartenden Stabilisie—

Eng defStaaten schwerzu beseitigen warren.

o.“
Mm

setzung in Beschla

all 6 LT. durch Be-

Freie Schulen und 5
genornmen Werden,

erlage etc. gegriindet

urerden. Ans der SU kam die Anfragc nach
emem Jomt-Venture-Verlag, um die KAS
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dadurch juristisch zu decken und in

gegenseitigem Nutzen das Druckkostenge-

falle auszuschopfen. Am Rande des Tref-

fens wurde auf eine durch Europa tram-

pende Wanderausstellung eines Tramppro-

jekts hingewiesen, das 1989 von 20 jungen

Leuten untemommen worden ist und jetzt

den Namen »Next-Stop-Tramp-Projekt«

tragt. 1005t—westliche Paare sinddavonKo—

penhagen nach Moskau getrampt. Was sie

auf dieser Reise erlebten, soil ausgestellt

wcrdcn.Diesmal, 1990,solldieRcise durch

14 Stiidte und 7 Hinder an der Ostsee gehen

und 3 l/Z—Monate dauem. (Komakt: Th0—

mas Herde, Klemens—Staregadc 10, DK—

3782 Klemensker, Bornholm, Tel. 00—45-53

96 60 86). Mitmachen kann jedeRund somit

zur Ost—West-Verstandigung unideologisch

und persdnlich beitragen.
Auf dem Triest—Treffen gab es auch ein

Frauen-Abendbrot, bei dern Manner nur zur

Bedienung zugelassen waren, und we die

Frauen versuchten, sich ein wenig naher zu

kommen. Das gliickte nur teilweise. Es gab

namlich unter anderem recht heftige Mei-

nungsunterschiede, ob es eingeschlecht—
liche anarchistische Gruppen geben solle

oder nicht. AuBerdem ging einer italieni—

schen Frau das Redetalent durch und so

kamen von den anderen Frauen rccht wen-

ige zu Wort.Es ging um dieallgemeine Lage

der Frauen in den verschiedenen Landem.

Immerhin karn eine Frauen-Adressenliste

zustande und das kollektiv Versaumte kann

hoffentlich damit noch individuell nachge-
holt werden. Zur Verteilung von frauensper

zifischer Literaturstellte sich eine Genossil1

von AUTONOMIA zur Verfiigung (Agnes

Hochberg,H-11 I I Budapest,Xl,Lagymafl'
yosi u. 26,- Tel. 36 1 / 18 20 863, Ungarn)-

Nun lieBe sich sicher noch einiges zu der

Situation in den verschiedenen Lander!)555

Ostblocks ausfiihren, aber das ist ein 1161155

zu umfangreiches Thema, um es hier 61‘“

fach fortzufiihren. Sicher gabe es auch “06h

ErSéinzungen von anderem Triest-Teilneh'
merInnen. All das muB aber weiteren “’1

spateren Artikeln, Papers und Broschl'iI
Biichem vorbehalten bleiben. In diesel“

Zusammenhang weise ichnoch aufdienmh’
sten Ausgaben von Schwarze Dis“?! 3“

Wien und Banal aus Zfirich hin, von dang“

auch Leute anwesend waren. 59’1"st

standlich gibt es noch cine game
mam

rucht—deutschsprachiger Zeitschfiflen’.
In

denen weiteres Material zu finden Sein WIT '
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Wieder _

k_cm Verein, der versucht — mal

alerEben
eme

@:Forderation auf »nation-

letzten 206:
zu grundcn. Das wurdejain den

biert und
. aluen schon mehrmals auspro—

Spricht abftjedesmal
schief gelaufen. Das

dieMfi 1i trlicvlne
w1r meinen, weder gegen

keileinir: 1

eitnoch
gegen dieNotwendig—

lionDiev
0

chen anarchisnschen Organisa-

fiODalen erschiedenenFehlschlage auf»na-

beWiesegugd regionaler Ebene haben aber

paar Gru

, 2113 CS

nicbt ausreicht, wenn ein

Stalten Siam eln-Gnmdungstreffen veran-

ginnen TIfur Foderation emennen, damit

'Chllinien
eonepapiere, Programme und

reVOlulion"zu verfassen und sich ungehcuer
ar gebarden.

arc$312111“
— einer kleinen Gruppe von

ren ZusamInen aus vcrschicdcncn liberléi-

“mere Kongknhangen
— vielmehr darum,

Zumlensivi
1e zu anderen GenossInnen

und den ve :‘mn, neue Kontakte aufzubauen

mationcn

r

1nd11chen Austauschvonlnfor-

Sioncn 711 :nd Malenalien sowie Diskus-

libertfirén ISgamisrere'n,
urn damit zu cinem

Taum beizuIIetzwerk
1m dcutschen Sprach—

‘SZene hie
agcn. Es geht darurn, dcr in der

anlung ungzgiande verherrschenden Ver—

gegifllmsctzem
rspektwlomgkeitetwas ent-

enlrln‘iTZCCI Organisation, die Anarchist-

S‘citzcn und
rschiedenen Lheorctischcn An-

pienlngcnv Hus unterschiedlichen Grup-

deg Fédera]
ereint, die sich an den Prinzipien

und der Ge
ismua, der Freicn Vereinbarung

in der jwcfclildaeltigcn i-Iilfe orienticrl und

gionaICEinhc' Itglied, JCdC lokalc und rc—

Wichsi Unser llggll'lge autonomic genieBcn,

ins Blickfclde .dhlgkCll, den Anarchismus

de zu
..

Vleler Mcnschen in diesem

SOZialiSmuzuckcn
und den freiheitlichen

lich Wirk
wreder zu einer gcsellschafl-

abcisan'len Kraft zu machen.

Chistiggg 03m der I-AFD (Initiative

Eine Suche oderation Deutschlands)

kein Sortie
nach ciner >>richtigcn Linie«,

widersprficien
von >>Haupt-« und »Neben-

“flSerc Praxiem ngen und wirwollen durch

nen Schr W0:1 lifweisen, daB AnarchistIn-

11nd cine libcnfirahlg
zur Qrganisation sind

maliSCh neue H

C Organisation nichl auto—

Die [- errschafl bedeutet.

V€rsuch die

iSl nicht der unrealistische

. .Fr 11nd3em giiamte anarchistisehe Szcnc

1mgun
Ch Aufforderung zur Vere-

g Wegcn z
' '

el'Ster Lini
u wollen‘ Wll' wollen in

e einm
chen, dlc i

lnc Genosslnncn ansprc-

ei

1111)an urlrldihre lokalcn und regionalen
ab” auch die~Pr9J0klc eingcbunden sind;

”Einzelk" “1ch die als unfreiwillige
am .

pferIran<< isolierldastchcn Oder

aus Frust iiber die scheinbare Perspektiv-

losigkeitdesA im Krcis drummitden Jahren

das Handtuch geworfen und sich aus der

aktiven Arbeit zuriickgezogen haben. .

AuBerdem wollen wir uns kontinuier-

lich mit den verschiedenen libertaren dee—

rationen, Organisationen und Vereinigungen

(wie ANARES, FAU-IAA, FLI, FDGA,

PulverFASS, Projekt A usw.) austauschen,

zu denen wir in keinem Konkurrenzverhalt—

nis stehen.

Libertarer Intemationalismus wird ei-

nen wesentlichen Bes tandteil unserer Arbeit

darslellen. Wir verstehen uns als Teil der

intemationalcn anarchistischen Bewcgung,

dienichtzulctztdurch denZusarnmenbruch

dcs Staatskommunismus in den meisten

osteuropiiischen Landem vor neuen Per-

spektiven und Aufgaben steht.

Der Aufbau einer handlungsi‘ahigen

»Anarchistischen Intemalionalem wird

inzwischcnvon Genosslnnen in vielcn Lan—

dem i'fir notwendig gehallen. Einen Ansatz

dafiir sehen wir in der 1968 gegriindeten

»Internationalen dcr Anarchistischeande-

rationen<< (IFA), der zur Zeit anarchistische

deerationen aus Frankreich, Spanien und

Italien sowie eine exilbulgarische Organisa-

tion angeschlossen sind. Die I-AFD strebt

eincn AnschluB’an die IFA als dcren (bun-

dos-)deutsche Sektion an und wirstehen mit

dchomiteefiirintemationaleBeziehungen
der IFA in Paris (CRIFA) in Verbindung.

AuBerdem versuchen wir, schwerpunkt—

maBig Konlakte mit aktiven Gruppen in

unsercn west- und osteuropai-schen Nach-

barlandem anzukniipfen und haben bereils

Kontakte nach Belgienfrankreich, Spanien,

in die Schweiz, die Niederlande und naeh

Polen.

Etwa alle zwei Monate erscheint der

Rundbriefder I—AFD, der als Informations~

b6rse und Diskussionsforum fiir alle inter-

essiertcn GenossInnen dienen sol] und fiber

unsere Hamburger und Krefeldcr Adrcssen

bezogcn werdcn kann. Wir wiirden uns

freuen, wenn ihruns cure aktuellen Materia—

lien zum Abdruck schicken wfirdet und sind

an Austausch-ABOS mit allen anarchistis-

chen Publikationen aus dem deutsch- spra—

chigen Raum intercssiert.

Mindestens einmal pro Jahr soll ein

Gesamm'effen der I-AFD, eine Art Kon-

gress statlfinden, um die Ergebni sse unserer

Arbeitund auflauchendeProblcme zu disku—

tieren und gcmeinsam solche Fragen zu

regeln, die alle Milglieder belrcffcn. Spater,

bci sleigcnder Mitgliederzahl, kennen wir

uns diese Versammlungen auch als Dele-

giertentrcffen vorstellen. Ebcnso 5011 ver-

sucht wcrden, gemeinsam mit anderen Li—

bertaren regionalc Strukturcn zu entwickeln

und an der chctzung unterschiedlicher

Strdmungcn mitzuwirken.

Langfristig planen wir auBcrdem, als I-
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AFD eine libertine Zeitschrift herauszu—

geben, ummitunseren Inhalten cinebreitere

Offentlichkeit ansprechen zu kt‘mnen. Dabei

wird es aber mitSieherheitkeinen >>Schnell-

schuB« unsererseits geben, denn wir haben

nicht vor, den zahllosen Flugblatt-

sanunlungen eine neue hinzuzufiigen und

wollen zunéichst cine solide konzeptionelle,
redaktionelie und vertriebsmaBige Basis fij:

unser Projekt erarbeiten, bevor wir damit

loslegen.
Wer nicht solange warten mechte, kann

jetzt schon die Zeitschrift Athenaeo belie—

hen, die von unseren Hamburger GenossIn-

nen vomForumFreierSozialismus in derI-

AFD herausgegeben wird und zur Diskus-

sion und zum Dialog zwischen Anarchistln-

nen und Nicht-Anarchisthmenbeitragen soll.

I-AFD, im Man '90

Konlaldadressen:

* FFS in der I-AFD, c/o Schwarzmarkl—Buch-

laden, PaulinenstrJ5 . 2000 Hamburg-4

*Libertiz’resZentrum, Essenbergerstr. 100,4130

Moers

* PLK 01 08 56 D, 4150 Krefeld
* PLK 03 61 28 D, 4630 Bochum

* PLK16 70 77 E, 5000 Kfiln

wildcat 51 erschelnl im Juni

England:

Klassenkrieg
(London - sin populfires Unter-

haltungszentrum)

Knastrevolte l
(Gut besuchte Sonntagsmesse)

.
W

Gruppenarbelt \c

"Just in Time": [ii
Naue Organisatlonskonzapta des

Kapltals

(Keln Grund zum Jammernl)

Berlchte, Interviews, Thesen

wildcat - ADO: 20 Man lfll’ 6 Hells

ADO und Bestellmgen nur dweh Uberwelsen aul

'Sonderkonto Zallung' H.Dietrlch.

Postulm Berlin 31502-109

Neu «nobleman:

TheKla. 13 190 Selten a Mark

Klassenkampte lm Sozlallsmus

SISINA, Postlaoh 360527. 1000 Berlin 36
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@-Szene

Antifa-Cafe-Pro —Investiert in Antéfa—Ak-

lien! ~meinen die MacherInnen des Bremer
'

Cafes, das seit Mai 1989 gebf‘fnet hat und

jeden Sonntag ab 20 Uhr Programm macht,

Alle Veranstaltnngen sind umsonst, obwohl

immer wieder eine Band spielt, es Leihge-
biiliren fiii' Videofilme zu bezahlen gilt,
Fahrtkosten, Kosten fiir Plakate und Flugis

aufzubringe, sowie natiirlich Miete und

Telefon etc. zu bezahlen sind. Deshalb wirbt

das Antifa-Cafe um Spenden und verkauft

Aktien nach dem Motto »Wir kaufen uns

selbst um nicht gekauft zu werden<<.

Kontakt: Antifa-Cafe, Buchstr.14/I5, 2800

Bremen—I

Adressenberichtigung: Unter den Adressen

»Europa gegen den SIIOm« befand sich eine

falsche. Die Anarchistische Fotozelle

(Plakate etc.) ist in Stuttgart zu erreichen.

Der richtige Kontakt liiuft fiber: Postlager-
karte Nr.093544 E, 7000 Stuttgart-1

Initiative fiireinLibeerZentrum Ost-

Berlin

Die Chance des Anibaus einer freiheitlichen

Gesellschaftsordnung auf dem Gebiet der

DDR scheint verspielt. Anhand der sich in

den letzten Monaten vollzogenen Entwick-

lung wurde deutlich, das der versuch die

radikale Linke zu einer gesellschaftsgrei-
fenden Triebkraft zusammenzufiihren, vor-

erst als gescheitert angesehen werden muB.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der

Entwicklung neuer, effektiver Arbeits— und

Informationsstrukmren, verbnnden mit der

Einsicht innerhalb der Linken positive To-

leranz als Grundsatzfiir eine weitereZusam-

menarbeit zu erachten. Gnmdsiitzlich stellt

sich nun neu die Aufgabe der Vermittlung

libertiirer Inhalte, Theorie, Geschichte, frei-

heitlicher Kultur und anderem mehr gegen—

fiber den Mensehen unseres Landes, wir

miissen mit untersehiedlichen Mitteln ver-
‘

'suchen uns in den gesellschaftliehen Dis-

kussionsprozeB einzubringen.

Mit dem Projekt »Libertfires Zentrum<<

wollen wir den Versuch untemehmen diese

Anséitze in die Praxis umzusetzen und damit

bestehende Slrukturenweiterzuentwickeln.

Es beinhaltet den Anfbau einer dffentlichen

Leihbibliothek, eines libertfiren Arbeits-

arehivs und unseren Moglichkeiten geméiB
die Schaffung von Druck— und Vervielfa'L

tigungsmdglichkeiten. Wir werden in un-

seren Rfiumlichkeiten themenbezogene
Veranstaltungen durchfiihren, gemeinsame

Arbeitsmoglichkeiten fiir Gruppen und Ini-

tiativen schaffen. Mit einem Zeitungs- und

Verlagsprojckt wollen wir versuchen an die

Bevolkerung heranzulreten und innerhalb

der Linken AnstoB zu inhaltlicher Diskus—

sion geben, sowie Infonnationsstrukturen

verbessem.

Die Riiume werden sich, sobald die »recht-

lichen<< Fragen gekléirt sind, spfitcstens je—
doch ab September, in der gemeinschaft—
lich/selbstverwalteten Schbnhauser Allee 21

befinden.

Zum Aufbau des Libert‘zlren Zentrums be-

ntjtigen wir dringend Geld— und/oder Sach-

spenden (2B. Biicher und Einrichlungs-
gegenstfinde). Zu erreichen sind wir iiber die
Sehdnhauser Allee 20/21, Berlin 1058 bzw

folgende Kontaktadressen:
, .

Gerd Ho mann,
"

Berlin 10?;
Schonhauser Allee 20,

Till Bdltcher, Metzer Str.23, Berlin 1055
Malte Lass, J.-S . Bach Str.I, Rostock 2530

DieBibliothek des IntemationalenZentrums

fiir Forschung fiber Anarchismus (CIRA)

istwieder geoffnetDieneue Adresselautet:

CIRA. avenue de Beaumont 24, CH-l 012

Lausanne; Tel. (0041) -(21) 32 4819 Oder

32 35 43.

Den Bcnutzem, die ihren Jahresbcitrag von

40 Schweiz. Franken (ca. 45,-DM) bezahlt

haben, steht ab Mai 1990 die Ausleihe und

bibliographisehe Auskunl‘t wieder zur Ver—

fiigung. Die Bibliotl‘selt is: jeden Tag unler

dcr Woche von l6 his i9- Uin' offen, odet' auf

Anfrage.

Projekt Libertfir in Wiesbaden eroffnet:

seit Anfang des Jahres existiert in Wiesba-

den ein neuer Knotenpunkt im Netz Wies-

badener Gegenkultur. Mit den bci uns

vorhandenen Riiumen bieten sich Moglich-
keiten von Veranstaltungen und Diskus-

sionen zu aktuellen und hi'storischen The-

men,Kulturveranstaltungenund fihnlichem.

Last but not least haben wir Donnerstags

eincn offenen Abend cingerichtet, wo wif

bei einem gemeinsamen Essen mit allen

libertiir Interessicrten reden, spielen. plau-
schen wollen.

Nach fast 14jéihrigem Bestehen hat das

AnarchistischeFommWieshaden dieseneue

Initiative gestartet, um auf breiterer 11nd

offentlicherer Ebene in Erscheinung zu tre-

ten.

Kontakle: Projekt Libertdr, Oranienstr. 54

HH, 6200 Wiesbaden, Tel. 06121-304468
Anarchistisches Forum, Postlagerkar’e
Nr.197474 E, 6200 Wiesbaden.

China-Solidaritiit: Eine Gruppe in Hong

Kong unterstiitzt die in China Vcrhafwte“,

indem sie Poster und Flugbléittermit PhOms

und der Bcschreibung der Aktivitiitcn V0“

Verhafteten auf chinesisch und engli5€_
heratusgithieGruppefordcrtdazu6111f,mll
dem Material zu arbeiten und sich Unter‘

slfitzungsméglichkeiten fiirdie Vcrhaflewn

auszudenken, wo immer sich Vertretel'
e

Volksrepublik China finden lassen-

Kontakt: Lee Iu See, Editor, Democracy

Wazz,-P.0.Box31340,Camway3ay.
(”‘3

Kong.



Berichte umfii
Kommuniqués\\

Kom.muniqué 1 der Aktion

Freles Rheinland — MAR

19
(Macht am Rhein)

2371:2hr: luach
der Zerschlagung der Main-

ahre 1:11;
lkdurch preuBischeTruppen, 177

mm dem?
dem Zerfall des Rheinbundes

en preuBall
des gesamtcn Rheinlandcs an

ZWeiten AIschen Steal, 60 Jahre nach dem

unfiZOT
nschluB an das Deutsche Reich

er Deuizsgehnachdcm selbstgewéihliannde

lieten wir Elfin Demoleraiisehen Republik

der aus e.
einlandermnenund Rheinl‘cin-

fiuBerer Ulgenlt‘ir
Wahi wie .durch Zwang

umflntge
mSLande, an die Offentlichkeit,

dentschergg‘n elncm der fiihrenden Vertreler

as in 1715nhe11unsererTagefesizustellen:
Waehs

_ Jahren nicht zusammenge-

69“ ‘St, mull Jetzt getrennt werden!

keit uni¢?£reu151$ch-deutscheEinstaatlich—
Abschaffu

Periale Grthe lIelen wir fiir die

Freiheildenng def Slaatlichkeit ein, fiiI die

landes kansn hemlandesFreiheildes Rhein-

eWOhncri
nur bedeulen: Freihcit seiner

mische aLinncn
und 13ewohner. Die »Rhei-

e m n‘

011“

begrundel sich nicht durch

..

, 1Chldurch die obrigkeiuiche Ge-

det sichg Sgscilaatsbiir'gerschafl, siebegriin—

diViduum die frele Emscheidung des

Einla d .SgcrriaisihremWahlspruch:Das
'11 “Isl frci, wir sind dabei!

ubischgnrlgnderinncn und Rheinlander sind
-.

'SCher :lscher, szichsischcrjriesischcr,

Cher, r0miszlutseher,kurdischer, iLalienis-

OderjedWCdClseher, kroatischer, jiidischer

Seinem “rianderer Volkszugchorigkeit.

daSRheinlandahlspruch folgend wird sich

ZUIegen, 501 weigcrn, seine Grenzen fest-

preuBiseh-d
ange nicht mindestens der

um” VCrzi imsche SLaaL seinerseits und

anderwcili
C

bl aU{Jedweden historisch oder

fibel. den Vfilkcgmndelen Anspruch gegen-

hen, SaChsc
cm Europas, den Polen, Sor—

en, Diinen
n, 331?Hindem, Franzosen, Rus-

fiber um c1éUlcrainern, Lilauern und gegen—
-. , n Rhemianderinnen und Rhein-

em se' ,me Grcnzen em fiir allemal fest—gelegt hat.
ie -

.

deg sin »Na”°n§1fclcrlage« des Rheinlan-

e £2111 oleiben die des Karneval, die

311mm1g, harmonisch oder dis—S‘mam di.
, e F . . .

l'lscligrot und :23? bum, 1Cdlglich prov1so-

ic Verf -‘

SesKo
asscrmnCn und Verfasser die-

mmuni Ué
.

_

_

1T fordcm gal]: SllgtlrlichtdieBewegung.
. einlfinder auf

heinlanderinncn und

9“ng
om'

, selbst akiiv zu werden,

Vielf‘aihigc Inliccs
ms Leben zu rufen und

nachstd' mauven zu crgreifen um zu-

[(10
dee zu verbreiten.

’

Orltakt: Slammlisch,jeden]. und3 .

a .

eTgag'mMW‘abUUhriann
".hZu'llner (0221-812274) odér

- 0 Her (02241-60416)

Weltbiirgerpafi
Der Bund der Weltbiirger und die Esperan-

" Listenvcreinigung Utrecht erlauben sich den

>>Weltbiirgerpa13<< anzubieten.

Wahrend dieniederlandische Regierung
\ .

.
.

. sich auf die Herausgabe eines nauonalen

Exemplars beschranken will, haben wir — in

sehr kurzer Zeit iibrigcns — einen betrugs—

empfindlichen WeltpaB fertiggestelll. Ei—

nen PaB, womit sichjederundjede freiwillig

als WeltbiirgerIn legitimieren kann. Unab—

hangig von Herkunft, Farbe, Gottesdienst

und Lebensiiberzeugung kann jede und je-

der in den Besitz dieses kosmopoliiischen

Dokumems kommcn.

In dieser Zeit dcr ID-Nummcm, Credit

Cards,Legitimationspflichtundverschwom-
menen Privacy-Grenzen denken wir, dais

wir cine Antwort gefunden haben auf die

historische Frage: Wer sind wir?

Wirsindalle Wellbi’irgerlnnen.’ Verbun—

den miteinander Lmd abhiingt'g voneinan-

der!

Mit der Herausgabe dieses Passes den—

ken wir, einen positiven Beitrag liefem zu

konnen an der VersLarkung des gegenseiti-

gen Verstfindnisses und an der Zusammen—

arbeit zwischen BiirgerInnen von Bangkok

bis Buxtehude, von 0510 his Osdorp, von

Beirutbis Brixlon, von Pnom Penh bis Pots-

dam, von chmobyl bis Torremolinos, von

Mekka bis Mbnchen—Gladbach.

Durch seine Giiltigkeitvon 1010 Jahren

(ab 1.1 .1990) istdieserWeltbiirgcrpaB auch

ein auBerst preisgiinstiges Dokumem: 3

Gulden + Ponokoslen.

Bestellungen + Infos: Stickling Cnal

Productions,HaverstraatZ NL-351]

\NC Utrecht. /

Antimilitarismus
Vorn 2. bis 4.Marz fand in Main: ein anti-

militaristisches Ost-West-Seminar Stan.

Die 45 Teilnehmer kamen von Basisgrup—

pen und Parteien aus derDDR,der BRD und

Frankreich.
I

Venreten waren aus der DDR: Freun-

deskrcis Wehrdiensnotalvemeigerer, Neues

Forum, Griine Parlei, SPD, Unabhangiger

Frauenbund, Vercinigte Linke, Regional-

gruppe der Totaiverweigerer Halbersradt,
Arbeitskreis Wehrdienstragen Chemnltz.

aus der BRD: DFG-VK, Anarchistische

Assoziation Rhizom Mainz, Die Griinen,

Federation Gewaltfreier Aktionsgruppen

(FOGA), Kampagne Bundesrepubiik Ohne

Armee (BOA), FriedensplenumWiesbaden,

Referat fiir Frieden und Intemationales —

ASTA Univ. des Saarlandes, Pressehiitte

Mutlangen, Trotz-dem-Werkstatt fiir Kui-

tur und Bildung Mainz.

aus Frankreich: Union pacifiste de France

(UPF)
intemalional: Peace Pilgrimage.

45

Diskutiert wurde fiber weltweite Ent—

mililarisierung, Kreigsdienstvem/cigerung
einschlieBlich der ToLalverweigerung, Fol-

gen der Verandcnmgen in Osteuropa: Auf-

losung der Militfirbltjcke, Wiederaufleben

der Nationalismen und Ausgrenzung der

DriLten Welt, Chancen und Gefahren der

deutschen Vereinigung.
Die Seminarteilnehmer waren sicheinig,

die sich gegenwanig bietenden Moglich-
keilen fiircine Entrnilitarisierung zu nutzen.

Als Teilschritie werden die Abschaffung

der Wehrpflicht einschlieBlich ziviler

Zwan gsdienste, ersatzlose Auflfisungvon

NationalerVolksannee und Bundwwehr,

AuflosungderBlfickeund Schaffungeiner

europfiisehenFriedensordnungangesn‘ebt.
Langfristig fordem wir weltweite Entmili-

tarisierung undUberwindung desNord—Siid-

Konflikts.

Ubereinstimmend wurde weitereZusam—

menarbeit als notwendig angesehen, u.a. bei

Oslerrnarschen, gewaltfreien Blockaden

(LB. Kasemen in Erfurt, Atomwaffenbasis

GroBengslingen (Schwabische Alb) und

transnationaler SolidaritatsarbeitfiirKriegs-

dienstverweigerer. Vereinbart wurdeKoope-
ration und Ausweitung der Kampagnen zur

Abschaffung der Armeen in den einzelnen

europaischen Landem.

DFG—VKMainz, Anarchistische As-

sozialion Rhizom und Trotz-dem-

WerkstattfiirKulturundBildung e.V.

Mainz, (Kontakt: c/o Cafe’ Nixda,

Raimundistr.13 , 6500 Mainz-I).

Termine

Projekt A-Festival auf der Domane in

Lutter. Vom 24.5 . bis zum 27.5 .90 hat dieses

Treffen stattgefunden. Die Frauen aus der

Arbeitsgruppe Anarchafeminismus des

Projekts A woilten das Festival nutzen um

auch mit anderen Anarchistinnen und Fem-

inistinnen in einen bundesweiten Diskus—

sionszusammenhang zu kommen. Geplant
waren drei Schwerpunkte:

a) Leben und Ideen einiger radikaler Femin-

istinnen in der Geschichte, die fiber die

Ablehnung der Méinnerherrschaft und Hier-

archie zur Ablehnung von Staat und Kapi-
talismus kommen.

b) Leben und Ideen von Anarchistinnen in

der Geschichte, ihre Probleme in gemis-
chten' anarchistisehen Gruppen und ihre

Einstellung zur Frauenbewegung.

0) Die eigene Standortbestimmung. Was

konnen wir von diesen Frauen lemen? 1st

eine anarchafeministische Theorie mdglich
und sinnvoll? Wo gibt es Widerspriiche
zwischen Feminismus und Anarchismus

(2.B. Menschenbild)? Oder ist vielleicht die

eine Theorie schon in der anderen enthal-

ten?

Konwkt (Ergebnisse und Reader): Sabine

Altmann, Untere Fulder Gasse 2, 6320 Als-

feld oderAnnegret, c/o Fraud, Brinkstr.48,

6050 Offenbach
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Fiir USA—Reisende. Das Institut fiir So-

ziale ()kologie (Murray Bookchin, Janet

Biehl u.a.) bietet mehrere Sommerkursc an:

— vom 23.Juni — 22.Juli »Ecology and

Commttnity«. 18 Veranstaltungen. Damn—

ter »Feminism and Ecology« mit Chiah

Heller und Peggy Luhrs; weiterfiihrunde

Konzepte von Feminismus und Okologie
mit Chiah Heller; weiterfiihrcnde Konzepte
der Sozialen Okologie mit Murray Book—

chin; Irokescngesellschaft mit Ron La-

France; »Politics of Imagination« mit John
Clark (fiber eine andere Wah-

mehmungsweise); Perspektiven der Urein-
wohner mit John Mohawk u.v.a.;
— vom 27.Juli — 5.August »Women and

Community Development<<,
— von Juni bis August einen zur Sozialen

Okologie in Verbindung mit dem Goddard

Collage.
Alle Kurse kosten etwas. Genauere Infor-
mationen bei:

Institute for Social Ecology, P.0.Box 89,
Dept. B, Plairy‘ield, Vermont 05667, USA,
Tel. (802) 454-8493

Phantom - Antikapitalistische Aktion-

stage in Hamburg vom 23.6. bis 30.6.
Anl‘aBlich derPremierc des Musicals »Phan-
tom der Opcr« am 29.6 im neu errichteten
Kurz-Kultur-Palast an der HolstenstraBe,
sowie des Kongresses der Intemationalen
Handelskammer (ICC) vom24.6.bis 28.6111

Hamburg und dem HafenstraBen-Prozess
am 2.7. fiihren Gruppen aus dem In~ und
Ausland obige Aktionstage durch. Die
Aktionen (z.B. Veranstaltung zur Umstruk-
turierung in den Metropolen, Aktionen gegen
Shell, MieterInnendemo etc.) richten sich

gegen diehenschendeKultur-Bevolkerungs-
Standort—undRepressionspolitikamBeispiel
Hamburg sowie die Wirtschaftsstrategien
des ICC fiir die 90er Jahre (EG-Binnen-
markt '92, Ausbeutung des Trikonts, Arbc-

itskraftverwenung insb. von Frauen).
Irgbm'n denMetropolen«beiSchwarzmarkt,
PaulinenstrJ5 , 2000 Hamburg—36

Kontakt fiir »Phantom«: Aktionstage, 6/0

Rate Flora, Schulterblatt 71, 2000 Ham-

burg-50

Schwarzer Faden-Fest: am 28.7.90 in

Karlsruhe! Naheres unter »Leserbriefe«.

Soziale Vernetzung gegen Comput-
ervernetzung! 3. Aktionsseminar der Ini—
tiativen gegen ISDN und Computer-
vemetzung vom29.6.—1.7.90in Heidelberg.
Das sich zur Zeit entwickelnde Initiativen-
Netzwerk veranstaltet dieses 3.Treffen un-

ter der Aktionsperspektive: u.a. werden lau-

fende, lokale Aktionen von Initiativen .__-"
vorgestellt (»Widerstands-Pilotprojekte«)
und Moglichkeiten neuer Kampagnen 5"

diskutiert, z.B. zum Sozialversicherungs— «

ausweis.

Kontaktund Infos: TelekommunilaiKTION,
c/o Contraste, PF 10 45 20, 6900 Hei-
delberg

Lola—Leder—Lust am Leben. Einschwules
Camp vom 21.7.—5.8.90, international,
abseits von >>Sub<< und >>Szene<<. Gemein-
schaft erleben. Lesben sind willkommen.
Info gegen adressierten Freiumschlag beif
Werner Dt‘trr, SchildhormtrJS’, I000 Ber-
lin41

Rayerisches Antifa-Plenum: Aufruf zu

einet bundesweiten Demo gegen den
Aufmarsch der Faschisten zum Todcstag
von RudolfHess in Wunsiedel. Am 17.8.90
jélhrt sich zum dritten Mal der Todestag des

Hitler-Stellvem'eters Rudolf Hess, der in
Wunsiedel begraben ist. Wunsico‘el hat sich
in den letzten Jahren zu dem Wallfahrtsort
von sfimtlichen gewalttatig-faschistischen
Gruppen aus ganz Europa entwickelt. Die
»Prominenz« von FAP, NF, Fascho-Skins,
Hooligan-Slene, Wiking-Jugend, deutsche
Frauenfront etc. geben sich dort die Hand.
Am ersten Todestag waren es 150 Faschi-
sten, im vergangenen Jahr ca. 350.

Nach den Hausbesetzungen von Faschos
in Ost-Berlin, oder den Angriffen auf linke
Projekte, soll »Wunsiedel ein Fanal fur

Deutschland<< werden. (Zitat von B. Dinter,
Veranstalter der Faschoszenerie.

Wir werden ihnen nicht die StIaBen liber-
lassen.

Bundesweites Vorbereitungstreflen am

Sa., 30.6.90 in Niirnberg im KOMM.

4.Freiburger Video-Forum vom 27.9.

—30.9.90

Teilnamewillige Videofilmerlnnen (doku-
mentarische und experimentelle Videos)
senden ihre Produktionen bis zum 1.8.90 an

die Freiburger Medienwerkstatt, Konrad-

str.20, 7800 Freiburg

ANARCHISMUS 8: BlLDUNG
u

Schrif‘ten zur libertéren Péidagogik
herausgegeben von Ulrich Klemm

Heft 4 - Januar 1990

Kleinanzeigen/
Kurzmeldungen

Antimilitaristischer Informationsdienst
der Internationale der Kriegsdienstgegner'
Innen (IDK) Berlin Nr.1 4/90 erschienetli
Berichte zur Wehrpflicht und (totalen) kn”

egsdienstverweigerung und aus der DDR,

BRD, West-Berlin / Kampagne zuI Ab‘

schaffung der Armee(n) / Albert Cam115‘
»Weder Opfer noch henker<< / 1ibert2I6

»Schwarze Tage<< in Berlin (Ost und W659:
Bezug (gegen 2,50DMinBriefmarken) bet.

IDK,c/oMehringhof, Gneisenaustr.2,1000
Berlin-61.

Paneien. ..

kritisieren, anstatt zu negieren,
opponieren, anstatt zu revolutionierena

verhandeln, statt zu handeln,

schwatzen, anstatt zu ka'mpfen.
(Otto Ruhle)

Wenn Wahlen etwas verandem wiiIden,

waren sic verboten!

Diesen Aufkleber gibt’s fur 0,60 pro Stuck

(Mindestmenge 10 St.) und 35.-DM per 100

bei:

Gerald Griineklee, Otto-Heise-Str.2, 3163
Sehnde-Z.

ZukunftswerkstattSozialpolitik.Vom 27.-
28.4.90 erarbeitetcn 80 Teilnehmer aus Os!
und West, ausgehend von breit gefachcrter
Kritik an bestehenden Verha'lmissen, Utop'
ien und Ideen fiir eine zukunftweisende
Sozialpolitik. Genauere Informationem
sowie eine Dokumentation der Zukunfls'
werkstatten (Unkostenbeitrag: 10.-DM)
konnen bei der

Sozialpolitischen Gesellschaft, Adlzreiter-

str.23, 8000 Mitnchen-Z; 089—774077 311‘

gefordert werden.

,

I Konflikth‘BIUHgohneStrafe—einegesell-
sebamiche UtOpie? Vom 11.-13.5.90 ver—

‘. anstaltetedieBundesarbeitsgemeinschaftder
Freien Initiativen und Gruppen in der suaf'

‘

falligenarbeit einen KongreB, der staafli‘
Ches Strafen in Bezug auf die unerwiifl50h’"

-’
'

,

ten Handlungen als effektlos beschrieb urld
3. Wege fiir eine situationsbezogene Kon-

‘1 fliktlosung zwischen Geschadigten 11“

.,

'

Schadigem diskutierte.h1fonnation€n be"
»

lAAG-Straffc‘illigenarbeit, Herzberg Lafld'‘

:
1' istrafle 39, 3400 Go‘ttingen

355‘s: i 1

edition flugschriften
StraBburgweg 19

D-7900 Ulm

I'll Gib! es denn wirklich keine Kommlln‘:', . Haus- oder Wohngemeinschaft auf'm La“
V‘

ir86ndwo in Niedersachsen, die fiir “95 (V:‘

29, m 24, m 4 W0.) 24 Zimmer irel hat.
v ,«

‘

i

I r_.5:§ Schreibt in Massen (auch wenn 1hr 53le

nach sowas sucht oder die M65;licrlkeil 2:1)!“Einzug erst in ein paar Monaten bCSteh"

Chijfre: Kommune.

DA



Georg USinger aus Offenbach am Main ist
am 17.3.1990

‘

Storben, Mag 61:1;
Alter von 90 Jahren ge-

lesen m6
'

uch den
meisten, die das

» SchorscI$611, nlch‘t bckannt sem, so ist

die anar
<f (ioch emer der Mensehen, die

SLiSCheBchlsusehe und anarchosyndikali-

Deulschlcwegung der 20erund 30erJahre in

is zum argd gctragcn haben, und der auch

Persfinlich
0d. trotz aller politischen 11nd

Hoffn
011

Niederlagen und Briichc, die

nich
1mg auf elne Gesellsehaft in Freiheit

tallfgengen hat.

reicigg‘gfi. flufgewachscn in einer kinder-

licher nach

111e1m Taunus kam als Jugcnd-

nemhohcn BOffenbach, eincr Stadt mit ei-

innen und A
CVoIkerungsanteil an Arbeitcr—

lieu durch
‘rbeitem, deren politischcs Mi-

Prfigtwar (flue starke linke Bewcgung g0-

hinaus ‘

,

1esrchuberSPDundspéiterKPD"1

Cine Viclzahl kleiner Gruppic-
8€nausdtfferenziene

eingezgzgfis .1 .Wel tkriegs noch zum Mililfir

ffenbach’JCdOC-h ohne Fronteinsatz nach

ChOrsch d Zuruekkommend, crlcbtc

Sml‘rnung den mIBgliickten Versuch der Er-

revOltierCnder Offenbacher Kascme durch

eIIacht

0 Arbeiter und Soldaten noch

Sogenanmc
ender. 2 Jahrc spiiter, 1920, bcim

Schon im Sn Kapp-Putseh, war Schorsch

Parlakus-Bund organisiert und[m .

g 6.111011 Karabincr Zur Bckampfung def

allenusqrilislligts War Zumindest von einem

“Nome; I.L'iCh-der Trauerfeier zu

sion unter Altu
SlCh ernc lebhafte Diskus-

Schorsch the

en “nd Jungcn entspann, ob

Chen Mit e n; gewiillfreicn oder militaris—

Seletverctr Gescllschaftsveréindcrung

9n te 211 ci
gldlgung zuneigte. Durch

egsgencray
“18011 Anarchisten der Vor-

KTOpo ins “Wind durch dieLektiircvon

SYmpathisicri)1°.Er0bcmng dcs Brow“

Snllschen Idem
er lmmcr mehr mit anarchi-

22 w .

Pacher Omar
er M‘lbcgl’finder dcr Offen-

1 gmppc der Freien Arbeiter Un-
ands_ Dicse hatte trotz ihrer

en {1
Von Aktiven (viellcichlbis

. opaganda Oigcndcn Jahren dureh rcgc
In

findere £31911 11nd personlichc Bezfigc
Kreis undindilsghc

11ml gcsellschaftliche
181's -.

C CUiCbc
'

‘

_

chatzCnden EinfluB
cmen nlChl zu un

N

Bekannte Anarchistlnnen wie Rudolf

Rocker, Emma Goldman, Augustin Souchy,

Erich Miihsam und Theodor Plivier kamen

zu Vortréigen und Besuchen nach Offen-

bach. Schorsch war wohl als einer der

»Alteren« in der Gruppe, als Kassierer und

roger Zeitungsvertreiber von Zeitungen der

FAUD wie »Der Syndikalist<<, »Der Ar-

beitslose« und der selbst herausgegebenen

»Der Junganarchism einer der die Gruppe

tragenden Personen.

1925 hciratctcn Marie Durchholz und

Schorsch. Marie, 1904 geboren, war selbst

indiescrZeitAku'vistin bei denJunganarchis-
ten. Das Leben mit drci Kindem war stark

gepréigt durch die wirtschaftlicheNot dieser

Zeit; Schorsch war ungelcmter Arbelter und

fiber Jahre hinweg immer wieder arbeitslos.

Dazu kam noch crschwerend die Unfa'hig-

keit, politische Arbeit, Familie und Farmer-

schaft zu vereinbaren. Marie und Schorsch

lebten bis zu Marics Tod, 1988, zusammen.

Nach der Machtiibemahme dcr Nazis

1933 agiertedie inzwischcn stark geschrurn—
pfte Gruppe der FAUD in der Illegalitat
wciter. Die Festnahme von Schorsch berm

Flugblattverteilen veranlaflte die Gestapo

zur Hausdurchsuchung. Sic entdeckte und
bcschlagnahmte IAA-Protokolle und die

FAUD-Fahne, die >>untcr eincr Decke auf

dem Sofa<< versteckt war (so Schorsch).

Schorsch wurdc nach zweimonatigcr U—Haft

in einem ProzeB in Darmstadt zu 2 Jahren

Zuchthaus in Butzbach vcrurteilt. Danach

folgten zwei wcitcre Jahre Haft im KZ

Dachau. Nach der Entlassung aus Dachau
wurde Schorsch als >>wehrunwiird1g<< em-

gestuft. Durch Inhafticrung, Einberufung
zum Militar und durch die standtge Kon-

trolle der in Offenbach Verbl iebenen endete

die politische Arbeit dcr Gruppe.

In den Jahren nach 1945 versuchtcn

Uberlebende und Ubriggcbliebene der alten
FAUD die Griindung einer >>F6deration
Freiheitlicher Sozialistcn<<. Dies und die

Mitherausgabc dechitschriwazefreze Ge-

sellschaflzr von 1949 bis 1953 war die letzte
politische Aktivitfit von Schorsch 1n emem

anarchistischen Kontcxt. In der Deutschen

Fricdensgescllschaft wolltcn er und anderc

Anarchistlnnen und Anarchistcn nach dem

ScheiterndereigenenOrganisationsversuche
mit ihrcn ldcen EinfluB nehmcn.

DieBiographie eines Menschen zu schil—

dem, wird diesem wohl lediglich in An-

siitzen gerecht. Als wir, ein paar Leute aus

Frankfurt, vor gut 2 Jahrcn Kontakt zu

Schorsch aufnahmcn, wuBten wir nur von

seiner Mitglicdschaft in der FAUD in den

20er Jahren. Die Suche nach noch lebcnden

Anarchistinnen und Anarchisten im Rhein-

Main-Gabiet aus einer anderen Generation

verbanden wir mit der Hoffnung, uns ein

Stiick verschiitteter Tradition wiederanzu—

eignen. Dazu kam die Neugicrde auf einen

alten »Genossen«. Schorsch hat uns trotz

seines Alters und seiner Gebreehlichkeit

offen aufgcnommen.
Doch wurde auch rasch klar, daB er wedcr

bereitnoch fahig war, Geschiehten zu erzah-

len und gewiinschte Informationen zu lie-

fern. Meist konnte Schorsch s ich nur schwer

erinnem, 0ft wich er Fragen aus und glitt
ab.in schon gehorte Bcgebenheiten. Vielc

auch der oben genannten Ereignisse in sei-

ncm Lebcn teilten uns Verwandte und Be-

kannte mit. Uber die Zeit im Konzentra-

tionslager verweigerte Schorsch jede Aus-

kunft.

Die Besuche bei ihm waren oft zah und

anstrengend. Ging es ihm schlecht, dann saB

er miirrisch und schweigsam im Sessel. Bei

guterLaune dagegcn spazierten wiram Main

entlang, saBen zigarrerauchend auf einer

Bank und Schorsch sprudelte fibervollWitz

und Charme. Sein Interesse an uns galtauch
unscren Hoffnungen und Wiinschen, un-

sercn Lebensplanungen und politischen
Aktivitaten. Schorsch war kein Anarchist

zur reibungslosen Identifikation. Wider-

spriicheund Briiche im eigenen Leben waren

auch bei ihm deutlich wahrzunehmen, und

er hatte nicmals vcrsucht, uns irgendctwas
vorzumaehen. Vielleichtmachte gerade das

cine Nahe zu ihm moglich. Unser Interesse

an ihm und sein Interesse an uns war fiber

mchr bestimmt als fiber eine gemeinsame

Weltansehauung, eine politische Uberzeu—

gung. Fiir mich war Schorsch Freund und

Genosse,ein Mensch aus eineranderenZeit,
mit dem trotz aller Unterschiede eine inten—

sive Begegnung moglich war.

Schorsch ist in einem A1 tenheim gestor-
ben. Ihm blieb die Aufforderung an uns,

unser Leben so zu gestalten,‘ daB wir das

nicht zu erleiden batten.

Michael, Frankfurt
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Role Ruhr Armec-Einhcitcn auf dcm HansaPhotos aus: Die Role Ruhrarmec, Man 1920,
Verlag Dirk Nishen,

-Platz in Dortmund
hrsg. von Diethan Kerbs

Krcuzbcrg 1985

‘

N gm"
Wé’



ID) ie

Wflenmevoflmfifien

W®HD 192%

und ihre

historisehe

Verarbeitung

von Erhard Lucas-Busemann

Mom Thema legt an sichnahe, daB ich zuerst

CW9 Darstellung der Marzrevolution, wie

SIC gCWCSCIl ist, und dann ihre llistorische

Vefarbcitung nachzciehne. Jedoch nichtnur

we” das ClWas platt wa'rc, mochte ich anders

Vofgehcn. Es ist n‘cimlich so, daB man die

miracvolution und ihre Verarbeitung zeit—

gar nicht strikt voneinander trcnncn

Eiilglfiwelmehr ist der Ablaufder Bewegung

und dureh bestimmt von subjektiven

Ycrafbdmngsmustcm, und diesc sind cs,

dlcdlcsDéitereErinnerung andieBewcgung

VorSImkturicren. Ich baue meinen Beitrag

$333113
so auf, dais ich das Game in 10

Teilkomplexc atlflose und in jedem diescr

Schchomplcxe die Versehrankung von Ge—

e“ “Dd subjektiven Handlungs— und

W .

s £11hrnehmungsmu3tcm aufzuze1gen ver-

ue 1e.

1. Die Bcdeutung des Militfirputsches

Ber Mllitfif‘putsch vom 13.Miirz 1920 war

.mc lcbcnsgcfa'hnichc Bedrohung fiir die

Jlgngc Weimarer Republik. Der politische

PO1Pf-
dcr Putschisten, der rcchtSradikale

0 Itlker WOIfgflng Kapp, hattc ein Pro-

gimm, das auf cine Kanzlerdiktatur, die

allow/0mg der Partcien und den Einbau

Schm Crbflnde ClnschlieBlich der Gewcrk-
Slaathfm

1n
lemen autoritfircn Korporatiy—

Gan
lnausltel‘. Das Untemehmen cinmal 1n

fen {é gcsélll, konntcn die Putschisten hof—

gorig.“
(“9

Dynamik von Putsch und Btir—

Se] 01%:
daS MilitarindiepolitischeSehliis-

has; Simon bringcn wiirde. Wennsie gcsicgt

v0” I}:
Wdrc cm politisches System nach Art

nalfirl‘rMCQ-S‘pttnicn
die Folge gewesen,

hie .lchmnfnmgCnUnterschiedcn,dieich
Ynlchl Sehtldem kann. Dagegen steht die

«Emil?
UHd

soist es 011 dargestellt “for-

Cm

’ dcr Militarputsch von 1920 nicht

SL741 nchmen gcwesen sci, daB cs sich um

PX,/

ein operettenhaftes Untemchmen gehandelt

habe, das von vomherein zum Schcitem

veruneilt gewesen sci.

Nun istzugegeben, dafi derMilitéirputsch

von 1920 dilcttantisch inszcniert war; seit-

dem ist aufder ganzen Welt von den Plancm

von Mililiirputschen ungeheucr vie] dazu—

gclemt wordcn. Abcr das dart” nicht dazu

fiihren, die Bedeutung des Putsehes von

1920 henmterzuspielen. Schon daB der

Putsch fiberhauptinszenicrtwerdenkonnte,
war eine ungeheure Kalastrophe fiir die

politischen Kr'alfte, die die junge Weimarer

Republik aufgebaut hatten. Man betraehte

nur cinmal den Zeitpunkt: knapp 1 1/2-1ahre

nach dem Sturz des Kaiserreiehs und dcm

Sieg der Revolution vom November 1918!

In dieser kurzcn Zeit hatten die drei Par-

teien, die die Regierungskoalition bildeten

und die Weimarcr Verfassung ausgcarbeitet

hatten, namlich die SPD, das Zentrum und

die linksliberale DDP, einen rapiden Ver-

trauensverlust erlittcn. Im Moment des

Militfirputsches konntcn sie sich auf kcine

relevante gesellsehaftliche Gruppe mehr

zuverlassig stfitzen. Die Wahlcrgebnisse

untennauem dicse Behauptung. Anfang

1919, bei der Wahl zur Nationalversamm-

lung, hatten die drei Parteien iibcr 2/3 der

Stimmen erhalten; bei dcr Reichstagswahl

nach dem Militfirputsch erhieltensie zusam-

men wcniger als dieHa'lfte. Besonders kata-

strophal war der Einbruch bei dcr SPD: ihr

Stimmenantcil wurde nahezu halbiert.

Femer muB festgestellt werdcn, daB die

Putschisten keincswegs aufder ganzen Linie

geschlagen wurdcn. Ihr Kalkiil, dais die

Dynamik von Putsch und Burgerkricg das

Militijr in die politische Schlfisselposition

bringcn wiirde, ist durchaus aufgegangen.

Geradcim rheiniseh-westfalischen Industrie-

gebiet, wo die bewaffneten Auseinandcr-

setzungen weitergingen, Iiingst nachdcm

Kapp in Berlin kapituliert hatte, und wo

schlicBliehdas Militfir woehenlang bestimm-

was gesehah, kann man das studieren.

Wenn trotzdcm die Bcdcutung des Mili-

tarputsehes hemntcrgespielt wird, so ist das

eine interessierte Sicht der Dingo, die man

his in die Ereignisse von 1920 zuriickver-

folgen kann. Der Militarputsch in Berlin

hielt sich fiinf Tage, dann brach er vor den

Kraften des Widerstands zusammen. Bald

darauf kehrte die geflohcne Reichsregie—

rung von Stuttgart nach Berlin zuriick. In

schiedenen Regionen des Reichs jedoch

waffnetcn Auseinandcr—

hen Militfir und Arbeiter—

schat't weiter, am heftigsten im rheiniseh-

westffilischen Industriegebiet. Die Reichs-

rcgicrung entsandle zwci Spitzcnpolitiker,
Carl Severing (SPD) und Johann Gtesbcrts

(chuum). In Bielefeld kam cs querhand-
lungen mit Vertretcm der aufstandischen

Arbeiter. Diese verlangtcn Konsequenzen

IC,

ver

gingcn die bc

sctzungen ZWlSC

49

aus dem Militarputsch und gesellschaftspo-
litische Veranderungen, die die katastIo-

phale Fehlentwicklung kom'gieren sollten.

Um diesc Forderungen abzuwehren, spiel-
ten Severing und Giesberts den Militfirputsch
mitallen Kraften herunter; sie sprachen von

einer Kopenickiade, und man weiB ja, der

Hauptrnann von KépenickkannnurdieFigur
eines Lustspiels abgeben.

2. Der Generalstreik

DerGeneralstreik, dermitungeheurerWueht

gegen den Militarputsch einsetzte, war der

cinzige politische Generalstreik in der

Geschichte der deutschen Arbeiterbe—

wegung, der diesen Namen verdient. Er ist

ein Markstein in der demolcratischen Tradi-

tion Deutschlands. Aber auch hier muB man

sich vor Illusioncn und Mythen hiiten.

Vor allem eine Partei ist es, die keine

historische Bereehtigung hat, sich den

Generalstreik von 1920 2115 Ruhmestitel

anzuheften: die SPD. Sic tut das bis heute

und beruft sich dafiir auf folgenden Aufruf:

»Arbeiter, Genossen! Wendetjedes Mit-

tel an, um die Wiederkehr der blutigen Rea-

ktion zu vernichten. Streikt, schneidet dic-

scr Militardiktatur die Luft ab, kampft mit

jedem Mittel um die Erhaltung der Repub-
lik, laBt alle Spaltung beiscite! Es gibt nur

ein Mi ttel gegen die Riickkehr Wilhelms 11.:

die Lahmlegung jedes Winschaftslebcns!

Proletarier, vereinigt euchl<<

DieserTextmit seiner Anlehnung andas

Kommunistische Manifest war unterzeieh-

net von den SPD-Ministem dcr Reichsre-

gicrung und von Otto Wels narncns des

SPD—Parteivorstandes. Nun ist zunachst

mehr als zweifelhaft, ob die Minister dicsen

Text fiberhaupt verfaBt und unterzeichnet

haben, bevor sie sich in die Autos setzten,

um vor den Putschisten aus Berlin zu flie-

hen. Vermutlich stammt der Text aus der

Feder des Presseehefs der Reichskanzlei.

Vor allem abcrhaben die SPD-Minister sich

wiederholt offentlich von ihm distanziert.

Als sic aus Berlin zunachst nach Dresden,
dann von Dresden weiter nach Stuttgart
flohen, wurden sie von Generalen, die den

Generalstreik bekarnpften, wegen dieses

Textes zur Rede gestellt. Dasselbe geschah
dann telephonisch von General v. Watter in

Munster, der fiir das rheinisch-westfalische

Industriegebiet zustandig war. Jedesmal

haben die SPD—Minister, voran Reichswehr-

minister Noske, beteuert, sic hatten mit

diesem Aufruf nichts zu tun und miBbillig-
ten den Inhalt. Diese Konfrontation und die

weitere Erfahrung von 1920, daB ein Gene-

ralstreik, cinmal in Gang gesetzt, cine radi~

kalisierende Eigendynamik entfaltete, fuhr

dann der SPD—Fiihrung fiir alle Zeiten in die

Knochen. Das war einer der Griinde, wes-

halb sie im ProzeB des Untergangs der

I!"

‘ififllwk'fififl"?
waffle
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Sean McGuffin

DER HUND/Roman

Der definitive irische Thriller um

heutigen iRA—Aktivismus und alte

keltische Mythen.
Broschur, 210 Seiten, 29.80 DM

Brendan Behan

MRS. MURPHYS LETZTE ZUGE

Autobiographische Erz'eihlungen
aus Dublins und des Autors besten

Jahren. Gebunden, 96 8., 24: DM

Emil Szittya
MALERSCHICKSALE

Vierzehn Portréits mit acht Bildern.

Gebunden, 80 Seiten, 24.- DM

Roberto Ohrt

PHANTOM AVANTGARDE

Geschichte der Situationistischen

Internationale und der modernen

Kunst: eine neue Sicht auf das

Spannungsfeld von ésthetischer

und politischer Aktion.

GroBformat, geb., 336 S., 88.- DM

DER GROSSE SCHLAF UND

S E I N E K U N D E N

Situationistische Texte zur Kunst

Kleine BUcherei Band 26. 12: DM

Johannes Baader

TRINKEN SIE DlE MILCH

DER MILCHSTRASSE

Texte und Taten des Oberdada

Kleine Biicherei Band 25. 12.— DM

Franz Jung
DAS ERBE / SYLVIA / DAS JAHR

OHNE GNADE. Werke Band 12

Autobiographische Prosa

Broschur 34.— / gebunden 44: DM

Nautilus
Hassestr.22 — 2050 Hamburg 80

.Weimarer Republik zu keinem Zeitpunkr
daran dachte, zum Generalstreik aufzuru-

fen.

Die komrnunislische Geschichlsschrei-

bung wiederum sieht im Generalstreik von

1920 einen Ausdruck der Einhcitsfront der

Arbeiterklasse, die dann spfiler von rechten

Spaltem zerstort worden sei. Demgegen-
fiber mull betont warden, daB die Arbeilcr

und Angestellten, die so geschlossen und

einmiitig die Arbeil niederlegten, damit

zeiglen, wogegen sie warcn. Wofiir sic

kéimpften, das konme hochst unterschied-

lich sein. Wir wissen dariiber freilich reeht

wenig. Was wir gut fassen kennen, das sind

die Zielvorstellungen dcr Paneien und zum

Teil aueh der Gewerkschaften. Ob dies auch

die Zielvorstellungen der in ihnen organi-
sierten Arbeiter waren, isl zweifelhaft, und

iiberhaupt nichts 1515! sich iiber die vielen

unorganisierlen Arbeiter sagcn,ohnedieder
Streik kein Generalstreik gewesen wéire.

Abcr soviel 1am sich mit GewiBheit fest-

stelien, daB es schon im Moment des Militfir-

putschcs innerhalb der Arbeiterschaft unter-

schiedlicheZielvorsteilungenffirdenKampf
gegeben haben muB.

In einem Industriezweig IfiBt sich ein

eklatanter Widerspruch zwischen Gewerk-

schaflsfiihrungen und Mitgliedschafl beob-

achten. Die Bergarbeilcrgewerkschaften er-

kléirten sich mit folgendem Aufruf gegcn

den Generalstreik:

>>Wir Vemeter der Bergarbeiter haben

uns seinerzeit gcgcn cine Diklatur von links

gewehrt und wehren uns jetzt in ebenso

cntschiedener Weise gegen cine Diktatur

von rechts Wir bitten die BcrgaIbeilcr,
die Ruhe zu bewahren, sich veriIauensvoll

hinter ihre Organisationen zu stellen und

weltere Weisungen abzuwanen. Diese wer-

den erfolgen, sobald eine Kla'rung der Ver-

héilmisse dieses zulfiBm

Die Bergarbeilerwarteten dieseKliirung

der Verhéilmisse nicht ab, sondem Iraten

ebenfalls in den Generalstreik.

3. Die Blindnisproblematik bei der

Abwehr des Militfirputsches

Uber die Zielvorstellungen der drei sozia-

listischen Paneien SPD, USPD und KPD

léiBt sich bei alien regionaien und lokalen

Unterschieden, also stark vereinfachend

folgendes sagen:

Die SPD wollle personelle Veriinderun-

gen in der Regierung, vor allem zeichncte

sich sehnell ab, daB Reichswehrministcr

Noske nicht mehr zu halLen sein wiirde, dcr

mirseinerPolitik den Putschistcn zwarnicht

absichrlich, aber objektiv in die Hande ge-

arbeitet hatte, und sie erwog cine Erweite-

rung der Regierungskoalition nach links.

Uber die Enrwieklung, die von dcr Revolu-

tionszeit zum Milita‘xpulsch gefiihrt bane,

wiinschtc sie keine offemliche Auseinan-

derselzung.
USPD und KPD belomen demgegcn-
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fiber, dais gerade diese Entwicklung die

Richtigkeit ihrer programmatischen Forde-

rungen bestfitigt babe: Sozialisierung der

Schlfisselindusm'en, Séiubcrung des Beam-

tenapparats von Monarchislcn und Feinden

der Republik, Abschaffung der Reichswehr

und Ersatz durch eine Volksmiliz.

Rechrs von dcr SPD trugen das Zenmim

und die liberale DDP den Generalstreik nur

soweit mit, bis die Putschisten gesn’irzt

waren; fiber poliiischc Verifinderungen in

der Regierungspraxis sprachen sie vorerst

fibcrhaupl nieht.

Es hime also nahegciegen, wcnn die

Paneien mit unlcrschiedlichen Prokiama—

tionen zum Generalerci k aufgerufcn liémcn.

Genau das aber geschah nicht. Vielmehr

machten die drei sozialislischcn Parleicn

SPD,USPD und KPD den Vcrsuch, zu einer

gemeinsamen Proklamation zu gelzmgen.
Ich sehe dies begriindet in der Tradition der

alten Sozialdemokratie vor 1914, we das

Bestrebcn dahin ging, auf den Paneitagen
die auseinanderstrcbenden Flfigel lerztend-

lich doch immer wieder auf die Linie einer

einheitlichen Resolution zu bringen. Mog-
lich war dies natfirlich nur, indem sich jetzt
die SPD der USPD und KPD anpaBLe oder

umgekehrt. Das cine Bundnismodell wurde

in Elberfeld realisiert, das andere in Hagen.
In Elberfeld setzte die SPD ihre Unicrschrift

unler einen Aufruf, in dem es hieB:

»Der einheiliiche Kampf ist zu fiihren

mit dem Zielc: 1. Erringung der politischen
Macht, dureh die Diklatur des ProleLariaLs

bis zum Siege des Sozialismus, auf der

Grundlage dcs Riitesystcms. 2. Sofortige

Sozialisierung dcr dazu reifcn Wirlschafts-

zwcige<<.
In Hagen stellle dic USPD ausdrucklich

»alle weitergehenden Ziele« zuriick und

proklamiene:
>>Nicdcrwcrfung des Militéirputschcs,

Sichcrung der Republik und der erreichlen

Arbeiterrechte.«

Das Ergebnis im Falle von Elberfeld

war, daB die SPD im Verlauf der Aufstands-

bewegung dann doch absprang und spiiter

erkléine, die Diktalur des Proletariats aufder

Grundlage des Ratesysrcms sei nicht ihr

Ziel, sondem dies sci nur die agitatorische
Parole fur den Moment des Mililfirputsches

gewesen. Beim Hagcner Bilndnismodeli

fandcn sich zwar die biirgerlichen Mirrel—

parteien zur Koalition bereit, jedoch nur bis

zur Niederschlagung des Militfirputsches;

dann aber war die USPD doch gezwungen.

mil ihren wcitergehenden Zielen hervorzu—

lrclcn.Ubrig blieb in beidenFéillcn def schale

Geschmack von Manipulation und Selbst-

manipulation, von chchelci und Verrat.

Ebenso verheerend war es, wenn der

Versuch zur gegenseitiz‘;en ngrfimma'
tischen Unrerwerfung scheitene. Dles war

derFall in Essen, wo sich die SPD cinerseits,

die USPD und KPD andererseits voneinan-

der Lrenmcn und in scharfer Frontsrenung

gegcneinander in den Generalsu'eik ginger},
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Gemeinsame ix'ampferfahrungen, die mag-

lieh gewcsen waren, wurden hier von vom-

herein versehfittet.

4. Der bewaffnete Aufstand

Machen wir uns klar, was das heiBt: totale

Arbeitsniederlegung und Stillstand aller

Produktion und ZirkulaLion gegcn putsehen-

des Militfir, das eine vo.r.ziiglich.e Yer-
pi'legung erhielt. Es gab Militars,d1e diese
Situation wie ein Expenmcnterlebten, wobe1

wir noch cinmal bedenken miissen, daB es

damals noch kaum historisehe Erfalirungen
mit Militia’rputsehen gab. Bin Off1z1er der

Marinebrigade Ehrhardt, dcrK'emu'uppe. der

Putschi sten in Berlin, schrieb em Jaln'spater:
»Vielleichi war es ganz gut, diesem

sehwarzen Mann, mit dem imrner graulich

gemacht wurde, einmal hinter die Maske zu

schen. Der Generalslrcik hat zur 1:01ge, daB

neben Unbcquemlichkei ten fiir emzelnedie
Lebenshaltung jedes Staalsbiirgers nlolz-
lich und stark heruntergcscnraubt wird...
Um so fiihlbarer wird die Wirkung, Je

we-

niger Vorriile und Geld eme
Famrlie hat,

Dabei sehneiden dieProlctaneram schlecli-
Lesten ab... Den Soldatcn konme

es ei-

nerlei sein, ob die Menselien
1n dengrolsen

Sifidien, die keine

Weckilaser
undniehmel

zu essen be am

08121111211gm] der Puischisten gehdne, die

Indus lriearbei terschafi von den agransehen

Regionen aus notfalls ausznhungem.
Es gab Arbeiierfiihrer, die dIe begrenzte

ReichweiIcdesGeneralstrelkserkanntcnund
das Kalkiil der Pursehisten eralmlen. l—Iagen
war einc der wenigen GroBsLadte, diezum
Zeitpunkt dcs Putschcs ohnc militariscne
Besatzung waren, was General v. Walter in

Mfinsler dann Schleunigsl zu korrigieren

rsuChlc. Hier fordene am Naehminag‘desvc

D-Fiihrer in einer
ta es ein USP

iiifizrefz, man miisse den bewafineten
Widcrstandorganisierenmnderbegrundeie

'

' »ein Generalstreik auflange

grztdflggfigh ist und lelzlen Endes doch

7um Siege der Reaklion fi‘ihren muB..« Fur

diese Auffassung fandereincMehrlieli_§,n
AusgangSpunkl

fiir den Aufstandim
n

1?.

SLriegebieL. Andemorts waren
die

133113;.
funkfionzirc vielfach bcdcnkliehundgolgex:

,

Aber entscheidend war das flan
e n

-:r
Arbeiier. Landauf, landab enonte

611111;: .

-

" r Ruf naeh Wafien als Amwon
a 1c

ugchriem vom Pulsch in Berlin. Waffen-

:2; wurden ausgehobcn,. Biirgerwlchijcn,
Kriegervereine

usw. entwaffnet,
mil

en
crsten Waffen Lraten die Arbener darn-M11-
liar entgegen, nicht'

nur
.

1m

rhemisch};
wesrfalischen Indusmegeblel, sender;

auc

in Miueldeuischland urn Halle und" .

erse-

burg, in Teilcn von Sachsen, Thurmgen,

Brandenburg, Mccklcnburg und Pommem

uf der Kfimpfe im
Verla

' .5. Der
ischen Industrlegebiet

rheinisch-westfiil

Irn Moment des Militarputsehes in Berlin

en oder nicht.«
_

warenim Indusuiegebietdrei wichtige Stadie

nicht mil Militar bzw. slaatlicher

Sicherhcilspolizei belegt: Elberfeld und

Bannen, zusammen also das heutige Wup-
pertal, und Hagen. Genera] v. Walter ver-

suchte, diese Liicken zu stopfen. Die Trup-
pen, die er entsandle, standen teils offen auf

der Seite der Putsehisten, teils verhielten sie

sich so, dais angenommen werden muBLe, sie

wartetennurnoeh aufeine giinsrjgeGelegen-
heil, um sich aufdie Seite der Putsehisten zu‘

stellen. Das fiihrte zu Konfrontationen mit

der streikenden Arbeiterschafl, die von nie-

mandcm aufzrflnallen, in bewaffneteKampfe
fibergingen. Ieh schildere den zeitlich ersten

Fall.

Wetterander Ruhr, 15 .M‘cirz 1920, 10.30

Uhr. Aufdem Bahnhof rollte ein langcr Zug
mit einer Abteilung des Freikorps Licht—

schlag ein, einer Truppe, die wegen ihres

brutalen Vorgehens seit einem Jahr einen

besonders sehlimmen Ruf im Ruhrgebiet
hatte, 37 Eisenbahnwaggons, mit Geschiitwn

auf offenen Flachwagen; auf dem leizten

Wagen wehte eine schwarz-weiB—rote Fah—

ne, die Fahne der 1918 untergegangenen
Monarchie und — wie man aus der Zeitung
wuBte — die Smatsfahne der Putschisten in

Berlin. Hauptrnann Hasenelever, derFiihrer

der Truppe, ging zum Ralhaus, urn vom

Bfirgermeister Quartiere zu verlangen.
Wahrenddessen eilten mehrere Miiglieder
des drtlichen Streikkomitees zum Bahnhof,
wo sic die Truppe versammell auf dem

Bahnsteig fanden. Es gelang ihnen, einen

Teil der Truppe zum Mitgehen in den War-

tesaal zu bewegen. Hier su'eg jemand vom

Streikkomitec auf einen Tisch und erkléirte

in einer improvisienen Rede, die Truppe sei

vellig falsch informien, hier in Welter sei

durchaus nicht die Raterepublik ausgebro-
chen, vielmehr werde in velliger Ruhe und

Ordnung der Generalstreik gegen die

Pulschisten in Berlin durchgefiihrt. Die

Worte wirkten: Die Soldaten lieBen sichvon

den Arbeiiem, die imrner mhlreicher den

Bahnhof fiillten, ein Maschinengewehr
abnehmen und etwa 25 Soldaten kleuenen

durch die Fensier nach drauBen, um sich mil

den Arbeitem zu verbiindcn. Da erschien

HaupnnannHasencleverzuriick aus derStadt

und befahl, den Bahnhof zu raumen. Die

Truppe sauberteauch denBahnhofsvorplatz
und die angrenzenden SLraBen; das Masch-

inengewehr nahmen sie den Arbeitem wie-

der ab.

Inzwischen warenderBijrgermeisterund
mehrere Arbeilerfiihrer im Bahnhoferschie-

nen und begannen, mil Hasenelever zu vcr-

handeln. Der Bfirgermeisler fragte, warum

die Truppe gekommen sei. Darauf Hasen-

clever: Sie sei vom Wehrkreiskommando

gcschickl, um in Wetter fiir Ruhe und Ord~

nung zu sorgen. Der Biirgermeisler: Es

herrsche Rune und Ordnung in Wetter, eine

Bcselzung der Sladt sei nicht nur unndlig,
sondem werde im Gcgenlei] die bisherige
Ruhe stdren. Hasenclever: Er habe den

Befehl von seinem Vorgesetzten, General v.

Aus dem lnhali:

IMitder Wiedervereinigung derbeiden

deutschen Staaten, unter der Bedin-

gung der vollsténdigen Kapitulaiion
der DDR und des bedingungslosen
Anschlusses an die 8RD stellt sich

auch der Anti—AKW-Bewegug die

Frage: Wie weitermit deulsch-deutsch

Der PKA-Widerstand beiindet sich im

Aufwind. Die letzien Wochen waren

von einer ganzen Reihe verschieden-

ster Aktiviiéten gepréigt.
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Wattcr, hier auszuladen, und den miisse er

ausfiihren; um die politischen Verhiilmisse

wcrde er sich nicht kiimmem. Jctzt stellte

ein Arbeiterfiihrer die entscheidende Frage:
Auf welchem Boden steht die Truppe?
Hasenclever: Wir kommen im Auftrag v.

Waiters! Riickfrage: Und wo steht der?

Hasenclever: Aufdem Boden des Generals

von Liittwitz! (Das warderPutschgeneral in

Berlin). Darauf die Arbeiterfiihrer: Dann

haben wir nichts mchr zu verhandeln!

Das entschcidendc Wort »auf dem Bo-

den dcs Generals v. Liittwitz!« verbreiteie

sich mitWindeseile in dcr Sladt. DieFabrik-

sirencn bliesen Alarm, und zahlreiche Ar-

beiter umschlossen den Bahnhof in einer

gcwissen Entfemung, zuna‘chstnurmitdem

Ziel, die Truppe am Betreien der Stadt zu

hindcm. Aber allmfihlich entwickelte sich

cine SchicBerei, dienach mehrcren retardie-

renden Situationen am Nachmittag in einen

regelrechtcn Kampf fiberging. Er endete mit

der ,Nicderlage und Gefangennahme der

Truppc.
In Elberfeld kam es zu fiberaus blutigen

StraBenkéimpfen, die ich hier aus Platz-

griinden nicht schildcm kann. Hier konnte

die Truppe nicht gefangengenommen wer—

den, aber die Arbcitcr waren stark genug,

um sic aus dcr Stadt hinauszudréingen. Die

bewaffneten Arbeiter wurden von Gefecht

zu Gefechtund vonKampfzu Kampf immer

zahlrcicher und mit den erbeutcten Waffen

auch immcr besser bewaffnet. In wenigen
Tagen gelang es ihnen, aus dem ganzen

rheinisch-westféilischen Industriegebietdas
Militfir und die staatliche Schutzpolizei zu

vertreiben. Schliissclerfolge waren die Er—

oberung von Essen und der Kampf um

Remscheid, das in einer regelrechten Ein-

kreisungsschlacht eingenommen wurde,
beides am 19.Méirz. Trotz z.T. auBerordent-

lich bmtaler Kampfcsweise vermochten

Miliiar und Polizei ihre Niederlage nicht

mehr abzuwcnden. Aus Hambom ist fiber-

liefert, daB mit Artillerie in die SIraBen-

schluchten derArbeitcrvicrtclhineingefeuert
wurde und daB gefangcngenommenc Arbei—

ter sich als Deckung vor den Maschincnge-
wehren aufstellen muBten. Diegeschlagenen
Truppen zogen sich in die Festung Wesel

zuriick. Dori, in den Nicderungen beider-

seits der Lippe, ranme sich der Kampf fest.

6. Die bewafi'neten Arbeiter

Von der sogenannten Roten Ruhrarmee, die

sich hier bildete, ist aus zahllosen Quel—
lenbruchstiicken noch ein ziemlich gutes
Bild zu gewinnen. Ihre zahlenmafiige SLa'rkc

ist freilich nur noch abzuschiitzen; es waren

mindcstcns 50.000Personen. Ich greife zwei

Aspekte heraus: das Problem der Versor-

gung und das Verhfilmis von Mannem und

Frauen.

Nach Beendigung der Kfimpfe im Re-

vier vcrsuchten die onlichen Vollzugsréite,
in das Versorgungswesen System zu brin-

gen. Sie untersagten den Mitgliedem der

Roten Armee jede Beschlagnahmung auf

eigene Faust und wiesen die Geschéiftsin-

haber an, Waren nur aufschriftliche Anfor-

demng hinherauszugeben.DieAnweisungs-
scheine muBten in der Regel von einem

Mitglieddes Vollzugsrats unterzeichnetund

gestempelt sein, in einigen Stéidten auBer-

dem von einem Mitglied des Magistrats.
Dasselbe galtdann fiir Besehlagnahmungen
bei den Bauem, als die Rote Armeejenseits
des Reviers in l'andliche Regionen vorstieB.

Ahnlich wares bei den Transportmi tteln. 1m

Drange der Kampfe hatten die Arbeiter

StraBenbahnen, Lastwagen, Autos, Fahr-

réider, Pferde usw. ihren Besitzem kurzer-

hand weggenommen. Gleich nach Beendi-

gung der Kiimpfe verordneten die drtlichen

Vollzugsriite, dais Transportmittel nur noch

auf ihrc schriftlichc Anweisung beschlag—
nahmt werden durften; Wilde Beschlag-

nahmungen wurden unterStrafandrohungen

untersagt.

Beschlagnahmescheine von 1920 sind

in manchen Archiven noch massenhaft

iiberliefert. Fiirdie Betroffenen, also fiirden

Geschfiftsinhaber. dem seineWaren, fiirden

Autobesilzer, dem sein Fahrzeug, fiir den

Bauern, dem Vieh, fiir den Apotheker, dem

Verbandszeug und Medikamente wegge-

nommen wurden, war es zwar im Augen-
blick ziemlich gleichgiiltig, ob sie dafiir

einen gestempelten und unterschriebenen

Schein erhielten oder nicht. Aber fiir die

Aufstiindischen war dieser Unterschied

wiehtig. Sie driickten damit aus, daB sie

kcine regellose Aktion untemahmen, in der

jeder auf seinen Vorteil sehen konnte. Die

ausgestcllten Seheine bedeuteten vielmehr

die Selbstverpflichtung, das Weggenom—
mene nach siegreicher Beendigung des

Aufstand zu ersetzen. Von auBen wurde das

freilich anders gesehen: Regierung, Militfir

und biirgerliche Presse auBerhalb des Auf-

standsgebiets stempelten die Rote Armee

als cine Horde von Plunderem ab.

AuBer eineroftkfimmerlichen Verpflegung

erhielten die Mitglieder der Roten Armee in

der Regel auch noch eine geldliche Ent-

lohnung. Die Frage, ob man diesen Weg

beschreiten solle, wurde nirgendwo aus-

driicklich diskutiert und entschieden — ein

Zeichen fiir den improvisierten Charakter

derAufstandsbewegung.Soweitersichtlich,
war der Ausgangspunkt der, (133 die ortsge-

bundenen Arbeiterwehren, die nach der

Vemeibung von Militéir und Sicherheitspo-

lizei geschaffen und denen Polizeiaufgaben

fibertragen wurden, dafiir entschadigt wur-

den, daB ihnen dernormale Arbeitsverdienst

im Betriebentging.Wenn siefiirihrenDienst

eine Entlohnung erhielten, so folgerte man

Offenbar, dann hatten die Mitgliedcr der

Roten Armee, dievon Stadt zu Stadt zog und

denKampfmitdemMilitfiraufirahmdaffluf
einen um so grdBeren Anspruch. thnung

fiir ein Arbeiterheer von rund 50.000 Mann

zu beschaffen, das schuf freilich Probleme,

die gegen Ende der Aufstandsbewegung den

Vollzugsriiten fiber den Kopf wuchsen.

d

Zahlreich waren die Frauen, die in den

Kampf zogen
— mit dem Freund, dem Ver-

lobten, dem Ehemann, andere aber auch

ganzselbstfindigEinvolligausdemRalnneu
fallendes Verhaiten—ffir die Manner, ffir die

Beobachter, abet auch furdie Frauen selbst,

In der Regel bezeichneten sie sich als Kran»

kenschwestem, gleichgiiltig ob sic cine

entsprechende Ausbildung batten ode:nicht

— ein Zeichen dafiir, daB sie nach einer

Rechtfertigung fiir ihr Verhalten suehten.

Mehrere Kampfleiter machten den Ver-

such, die Frauen aus der Roten Armee zu

entfernen oder zumindest ihre Zahl zu redu—

zieren. Die angegebenen Griinde waren teils

pragmatisch, so wenn gesagt wurde, das

Versorgungsproblem werde muosbarfisgab
aber auch die Stimme eines Kampfleiters,
der »Liebe an der Front<< mit dem Tode

bestraft wissen wollte; »so etwas entwfirdigt

unsere heilige Sache<<.

Nach der Aufstandsbewegung war im

Zentrurnsblatt von Oberhausen folgendes
zu lesen:

»Anfangs waren die Schwestern mehr

als irnprovisiert. Mit flatternden Servietten-

hauben und sehnell genahien Rote-Kreuz—

B inden dréngten sie sich zwischen die roten

“Kameraden”. Oder siehingen amArmeines

Oderzwischen den Annen mehrererRotgar-
disten. Besonders wohi fiihlten sic sich im

diehten Gedrange aufden Lastautos aufdem

Weg zur Front. . . Sie marschierten auch mit

ein und aus, und dann gellten ihre hellen, oft

grellen Stimrnen zwischenden BaBstimmen

der Rotgardisten in die Naeht: “Der Rosa

Luxemburg, de‘r reichen wir die Hand!”Die

“roLen Schwestern” der knallroten Schwe-

ster. Sic machten den blutigen Ernst zur

Hexenfastnachm.

Das Biirgertum hatte die Aufstandsbe-

wegung, wenn es sich um eine reine Manner-

bewegung gehandelt hatte, noch in seine

gewohnten Wahrnehmungsmuster einord-

nenkonnenDie Teilnahme vonFrauenaber

machte die Bewegung offenbar zu einem

Alptraum.

7. Das Bielefelder Abkommen

Das Abkommen, das der sozialderno-

kratische Reichskommissarmitbesonderen

Vollmachten Carl Severing am 24.M§rz in

Bielefeld mit Vern-ctem der Aufstandsbe-

wegung abschloB, zerficl inzwei Teile. Der

erste Teil war die wdrtlicheUbernahmeeines‘

in Berlin geschlossenen Abkomrnens swi-
schen Vertretem der Gewerkschaften und

Fraktionsmitgliedern der drei Regierungs-

paneien. Es war ein vollkommen unverbind-

liches Papicr, das die EinfluBnahme der

Gewerkschaften auf die kiinftige Gesetzge-

bung in Aussicht stellte und auch skizzierte.

in welche Richnmg die kiinftige Gesetzge~

bung gehen sollte (beispielsweise Sfiube-

rung der Verwaltung von Feinden der Re.

publik). Der zweite, speziell in Bielefeld

ausgehandclte Teil des Abkommens sah var,

daB das Industrierevier nicht wieder mit

ml ‘5‘—



Militfirbelcgtwcrdcn sollle;Bcdingung war,

daB dic Aufslandsbcwcgung sich inncrhalb

einer schr kurmn Frist sclbsr aufloste, eben-

so die Vollzugsréilc, und daB die Arbeilcr-

wehren durch sogenanme Orlswchrcn ans

allen Kreiscn dcr Bcvolkcmng crsetzt wur-

den. Dieser zweite Tcil war ebenso unver-

bindlich wie dcr erste, dcnn crslcns rcichlen
Severings Vollmachlen nicht so well,

(he

Reichsrcgierung zu bindcn, und zwcrtens

wurde das Abkommcn von den Vcrlrclcm

des Militars ausdrficklich nicht mitunler-

zeichnct. So ging das Mililéir denn auch

unveréindert eigcnmiichiig vor. Das ffihne

so weiL., dais inlemationale Abmachungen

zwischcn demDeutschen Reich und den Al-

liicrlen fiber die neutrale Zone gcbrochcn
wurden, so dais die Franzoscn sehlieBIlch
Frankfurt und vier wcilcre Sizidtc 1m Mam-

gebielbesetzten.
Nach dcr Aufstandsbcwegung wurdcdas

Bielefclder Abkommcn zum Zankaofcl
innerhalb dcr Arbcitcrbcwegung. Severmg

riihmte sich, erhabe damitein Sprcngpulver

in die Aufstandsbewegung gew-orfen, das

sic auseinmidcrgcsprengthabe.FurdJeKPD
wurde das Bielcfelder Abkommcn Symbol

fiir dcn Arbcilerverrat der SPD. ..

Severing war in Biclefcld nicht dcr‘ubcr-
legene Strategc, als dcr cr srch nachtraglich
hingeslcllthal.Erhamurnach AndcheiBen
in den Indianerkricgen

in einer vcrwmkcl-
ten und schwierigcn SllllaLlOIl Zen

nu ge-

winnenvcrsucht, und seine Umcrschnfl, dle

er unter das Abkommen selzlc, war das

Bgcbnis windigcr Takuk.
.

Die Reichsrcgicrung bat das Biclefclder

en dcnn auch nicht sanktioniert;

ggtzflmc nur, sich durchzulavieren,
die

Arbeilerschafl mit Besehw1chugungen nnd
Beleuerungen zu bemhigen und SlCh gleich-

7eilig das Militar gewogcn zu hallen.

DlC KommUUlSlcn, voran der aus Berlin

ins Ruhrgebiet entsandle Wilhelm Pieck,

begriffen sehr genau, daB das Bielefelder

Abkommen ohne Garantie der Reichsre—

gierung in der Luft hing. Aber sie halter:

daraus den SchluB ziehen - und dies ohne

Wenn und Aber vor den Arbeitem veru'eten

miissen, daB numnehrdie Aufstandsbewe-

gung ohne Ergebnis abgebrochen werden

miisse. Indem sic staudessen behaupteten,
das Bielefelder Abkommen sei durch be-

grcnzte Weiterfiihrung der Austandsbe-

wegung noch auf einen soliden Boden zu

stellcn, haben sie zum schlieBlichen Desa—

ster crhcblich beigetragen. Die Arbeiter, die

nach dem Bielefelder Abkommen die Role

Arrnee verlieBen und ihre Warren abgaben,
waren nicht von Arbeiterverratern irrege-

leilet, sondern hatten, wie sich nachher her-

ausstellte, die bessere Einsicht.

8. Das Ende der Aufstandsbewegung

Ende Marz 1920 war unter den Auf—

stfindi schen bi s aufkleine Minderheiten die

Erkennmis allgemein, daB die Bewegung
abgebrochen werden miisse; von einer ein-

zigen Region aus, und war sie im Rahmen

dcr deutschen Gesamtwirtschaft auch noch

so wichtig, lieBen sich die politischen Ver-

halmisse im Deutschen Reich nichi veran-

dcm. Die Selbstauflosung der Aufstandsbe-

wegung lag zum Greifen nahe.

Diese Moglichkeitwurdejedoch sowohl

von der Reichsregiemng als auch von der

Reichswehr ausgeschlagenund zerstort. Die

Regierung emschied sich fiir den milita-

n'schen Einrnarsch ins Industriegebiet und

zwar —was besonders folgenreich war — flir

den Einmarsch séimtlicher Truppen, die im

ganzen Reich irgendwie verffigbar waIen.

Daruntcr waren nicht wenige Freikorps und

andere Truppencinheiten, die den Militar-

pulsch mitgeuagen hatten. Es war von der

Reichsrcgicrung ein fast unbegreiflicher
Zynismus, aber auch cin Ausdruck geringer

SclbsLachtung, diese Truppen noch einmal

in Diensl zu nehmen, vor denen sie vor

wenigen Tagen haue fliehen und um ihre

ExislcnzkfimpfenmiissenZynischwardiese
Enlscheidung gegeniiber denen, die Opfer
des militarischenEinsalzes werden wiirden,

denn es war genau bekannt, welche Bruta-
'

liiaten von diesen Truppen zu erwanen

waren.

Die Truppenkommandeure vor Ort ver-

schiirflen die Situation noch zuséitzlich da-

durch, daB sie selbsl die von der Regierung
und von Carl Severing gesetzlen letzten

Fristen fiir die Waffenabgabe ignoriertcn.
Sie handelten nach der Devise: mit Roten

wird nicht verhandelt, Abmachungen sind

von vomherein null und nichtig. Das kon-

krete Vorgehen war also bestimmt von der

Annahme eines rechtsfreien Raumes and

von der Vogelfreierkla'mng des Gcgners.

9. Terror

So endete die Aufstandsbewegung nicht in

einer allgemeinen freiwilligen Abgabe der

Waffen, sondem in einem Massenmord mit

sch'atzungsweise rund 1.000 Totem —

Emordete, nicht Gefallene, weil die aller-

meisten erst nach dem eigemlichen Kampf—

geschehen gelotet wurden. Darunter fibri-

gens auch Frauen, die zur Roten Armee

gehon hatten. als Krankenschwestem etwa

oder als Kochinnen; es gab Truppen, die

besonders scharf auf diese — wie es hiels —

>>roten Huren<< waren. 1000 Ermordete —

cine solcheHypothekkannvon einer Militar-

dlktarur verkrafletwerden, abereine Demo-

kratie fiberlebt sie nicht auf die Dauer.

Aber es war nicht allein die bloBe Zahl.

Schauen wir genauer hin, so finden wir

schonElementedes Dritten Reiches und des

Ausrommgskrieges in Osteuropa.

Priigel- und Folterkeller wurden errich-

tet, besonders schlimm in Essen, in Dort—

mund, in Bottrop und in Sodingen bei Her-

ne.Geschlagenwurde mitGurmnikniippeln,

Lederkoppeln, Reitpeitschen und Riemen,

die gelegemlich zuséitzlich mjt Schrauben

versehen waren. — In Recklinghausen insze-

nierte ein Unteroffizier vor einer zusam-

mengelaufenen Zuschauermenge, darunier

Kindern, die ErschieBung von vier Berg-
leuten. Der erste muBIe ein Loch ausheben,
sich dann am Rande davor aufstellen und

»Ub immer Treu und Redlichkeim singen;

wahrendersangjeuenedasKommando auf

ihn,sodaBerindasLoch kippte.Dernfichsle
muBLe ihn zuschaufeln, sich dann sein eige-
nes Grab schaufeln und so fort. — In Pelkum

beiHamm, einem Bergarbeiterdorf, das von

einem bayrischen Freikorps eingekreist
wurde, wurde an einer ganzen Ortschaft

exemplarisch vorgefiihrt, was Terror is: und

zukfinftig sein sollte — fibrigens innerhalb

der von Severing zugestandenen offiziellen

Waffenstillstandsfrist. An einer Mauer

wurden die aus den Hausem Geholten er—



schosscn. Ein Mitglied der Truppe schrieb

nach Hause: »Die Begeisterung ist groB-

artig, fast unglaublich. Unser Bataillon hat

zwei Tote; die Roten haben 200 his 300

Tote. Alles, was uns in die Hande kommt,

wird mit dem Gewehrkolben zuerstabgefer-

tigt und dann noch eine Kugel . .. Wir haben

auch zehn Rote-Kreuzsehwestern sofort

erschossen... Mit Freude schossen wir auf

diese Schandbildem.

Es gibtkein Gegenstiiek etwa in Gestalt

eines »r0ten Terrors«. In meinem Buch habe

ich das Verhaltnis auf folgende Formel

gebraeht: die Aufstandsbewegung hatte in

den Tagen ihrer Herrschaft massenhaft die

Prinzipicn des Privateigentums verletzt —

Militfir und staatliehe Polizei zerstdrten

masscnhaft und in systematischer Form

Leben und Gesundheit.

Es scheint jedoch Vorurteilc zu gcben,

gegen die zu kampfen vergeblich ist und bei

denen aueh das sorgfaltigste Zusammentra-

gen der Quellen niehts niitzt. In einer kiirz-

lieh vorgelcgtcn Geschichte der Weimarer

Republik von Eberhard Kolb, ersehienen in

der hoehangesehenen Reihe >>Oldenbourgs
GrundriB der Geschichte<<, steht wieder der

Satz:

»Die “Rote Armee” beherrschte meh-

rere Wochen lang groBe Teile des Ruhrgc-
biets und lieferte den von der Regierung

eingesetzten Freikorpstruppen erbitterte

Kampfe, die auf beidcn Seiten mit einem

Hochstmais an Grausamkeit ausgetragen

wurden.«

10. Verarbeitung und Erinnerung

Von der SPD—Fuhrung habe ich schon ge-

sprochen. Siebehielt die Erfahrung in Erin-

nerung, daB ein Generalstreik seine eigene

Dynamik entwickelt, erst recht ein Gener-

alstreik, der an die Grenze zum Umschlag in

einen bewaffneten Aufstand heranfiihrt.

Diese Erfahrung hat wesentlich dazu bei-

getragen, daB die SPD-Ffihmng unter Brii-

ning, und dann vor allem Mitte 1932, als die

Papen-Regierung in einem Staatsstreich die

prcuBisehe Regierung absetzte und als die

Parole zum Generalstreik und zum Wider-

stand von der Parteimitgliedschaft und vom

Reichsbanner erwartet wurde, stattdessen

an die Legalitat und an den Stimmzettel

appellierte.

Umgekehrt triiumte die KPD in all den

Jahren der Weimarcr Republik von einer

verbesserten Neuauflage von 1920: eine

politische Situation zugespitzter Konfron-

tation, wie ein Militarputsch sie schafft,und

eine cinmiitige Gcgenaktion dcr Arbeiter-

klasse.Um eine solche Situation ein zweites

Ma] herbeizufiihren, griff die KPD notfalls

auch zum Mittel dcr Provokation und zur

Taktik des putschartigen Handstreichs. Ver-

bessert sollte die Aktion vor allem in drei

Hinsiehten werden: dureh vorhcrige Schaf-

fung von illegalen Kadem fiirdie Aufstand-

sarmee, durch sofortige Ausschaltung der

im Klanex t-Verlag Essen.

SPD und durch generalstabsmalsige Fiihrung

der bewaffneten Kampfe. Die Behauptung
dabei war, dais die Bewegung von 1920 eben

daran geseheitert sei, daB keine illegalen
Kader vorbereitet waren, daB man der SPD

EinfluB auf die Bewegung eingeraumt habe

und daB es keine einheitliche und straffe

Kampfleitung gegeben hatte.

Doch diese Strategic war ein Wider—

spruch in sich. Nicht nur daB die Geschichte

sich nicht wiederholte, trotz aller verzwei-

felten Versuche in dieser Richtung. Gerade

der improvisierte und offene Charakter der

Aufstandsbewegung von 1920 war die Be-

dingung dafiir gewesen, daB sie so viele

Menschen erfaBte und daB sie sich so lange
halten konnte. Versehiedene politische

Standpunkte hatten darin ebenso Platz wie

zahllose Eigeninitiativen, geschweige das

Aufbrechen patriarchaliseher Stmkturen.

Bei den Arbeitem kann man drei Formen

dcr Verarbeitung unterscheiden:
— einen Affekt gegen die “Fiihrer”, wie

es oft pauschal hieB, die die Massen zuerst

gemfen, dann aber im Stieh gelassen hatten;
—einversla'rktcs MiBtrauen speziell gegen

die SPD, wie die Wahlergebnisse irn Indu-

striegebiet zeigen;
— ein SichverschlieBen in die Leiderfah-

rungen, die derKampfund die anschlieBende

Periode des weiBen Terrors hinterlieBen; es

gab keine Form der kollektiven Verarbei-

tung der erlittenen Emiedrigung, von Ver-

einsamung und Tod.

IndieseBewuBtseinslagetrafeinigeJahre
spatter eine pseudowissenschaftliche Ver-

offentlichung, die in groBtem AusmaB be-

wuBtseinspragend gewirkt hat. Zwischcn

1928 und 1930 ersehien in‘mehreren Ban-

den cine Geschichte des Ruhrbergbaus in

Krieg und Nachkriegszeit, verfaBt von Hans

Spcthmann,PrivatdozcntffirGeographieund
Wirtschaftskunde in Kdln, in Auftrag gege-
benvom Bergbau-Verein inEssen, derDach-

organisation der Ruhrgebietszechen. Es
basierte einseitig auf den Unterlagen der

Zechenuntemehmen. Der die Marzrevolu-
tion von 1920 behandelnde Teil kann so

zusammengefaBtwerden:
Der Aufstand warvonden Kommunisten

langfristig geplantundvorbereitet, er wurde
durehden Militarputschnurausgelostmicht
verursacht. Spethmann fragt, wer das Ruhr~

gebiet und “den Staat” vor dem drohenden
Chaos gerettet habe, und gibt die Antwort:
das Militar. Er streicht so kraftig wie mog-
lieh die Gegensatze zwisehen Wattcr und

Severing heraus und betont, daB Severing
»rnchr Partei- als Staatsmanm, mach links
hm immer wieder schwaehlich nachgab und
Watter, der energisch zufassen wollte in
den Arm fiel. SchlieBlieh, als alle Verhahd-
lungsbemiihungenanderUnnachgiebigkeit
und Hinterhaltigkeit der Roten gescheitert

seren, habe sich Watters Standpunkt als der

rilehttge erwiesen, und so sei Walter zu recht

31v(5)lJillietter
des Ruhrgebiets<< bezeichnet

BreitmaltSpethmanndieZustéindeunter

der Herrschaft der Roten Armee aus: »bol-

schewistische Zustande<<, wie er sagt; alle

nur denkbaren Gewalttaten wurden veriibt

bis hin zum offenen Mord. Von diesemTeil

des Werks brachte der Verlag, der zum

Hugenberg—Konzem gehorte, 1930 cine

Volksausgabe heraus; der Umschlag war

gesehicktderAufmachung damaligerKPD-
Publikationennachempftmden. Jede Sehule

des Industriegebiets erhielt ein kostenloses

Exemplar zugesehiekt.
Die bewuBtseinsmaBigen Spuren, die

dieses Werk hinterlieB, habe ichmob ’inden

sechziger Jahren gefunden, als ich daran

ging, die Mamevolution von 1920‘ zu erfor-

schen. Aueh von Arbeitem bekarn ich zu

horen, ieh solle lieber die Finger von diesem

Thema lassen; »unsere Vfiter haben da Mist

gebaut«, hieB es.

Und heute? Miindliche eigene oder erzéihlte

Erinnertmg an die Marzrevolution gibt es

kaum noch. Eine der allerletzten Spuren ist

ein in diesem Jahr fertig werdenderFilmmit

Zeitzcugen fiber das Gemetzel von Pelkum.

Aber Geschichte kann aueh dann wieder

lebendig werden, wenn sie ausschlieBlich

aus den schriftiiehenund steinemen Quellen
rekonstruien werden muB. Das zeigt die vor

einigen Jahren begonnene Auseinander-
setzung urndas nationalsozialistischeEhren-

mal von 1934 in Steele; das zeigt ein jetzt in

Essen entstandener Reisefiihrer zu den ver—

sehollenen Statten der Erinnerung. 2

‘
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Dirk Nishen-Verlag, Kreuzberg 1985



In SF-22 begannen wir mit dcm Abdruck

einer bis dahin in Vergcsscnhcit geratenen

Kurzgeschichte von Ret Mann/B. Traven

>>Triimpfe in der Hand« und kiindiglcn
weitere Geschichten an. Angesichts des

100filmgen (?) Gebunstags Travens, — das

deutsche Fernsehen veranstaltete, mit zwei-

monatiger Verspéitung, in dcr ersten Mai—

woche n'ahezu'ein Traven—Festival — beka-

men wir wieder die berechtigte Frage zu

hdren, was denn daraus geworden sei.

Damals unterbrachen wir die gcplante
Serie, weil der Herausgeber der Traven-

Edition der Biichergilde Gutenberg, Edgar

Pa‘Bler, beanspruchte, die “Weltrechte an

Traven” zu haben, und wir zudem feststell—

ten, daB sich zwei (von weiteren sechs)
unserergeplanten Mamt-Geschichten nut in

den Uberschriften und in einigen Abwei—

chungen von Geschichten unterschieden, die

die Bfichcrgilde bereits veroffentlicht hatte.

So verzichteten wir auf den schon vorbe-

reiteten Druckvon »Der Mann an derFrfise<<,
einer Geschichte, die Marut 1916 zweimal

veroffentlicht hatte, im “Vorwarts. Berliner

Volksblatt" Nr.155 vorn 5. Juli 1916 und

zuvor in “Licht und Schatten” 6.1g, Nr.11

vom 1.3.1916.Dic Fassung derBiichergilde
unter dcm Titel »Die Maschine<< folgt der

3.Fassung Maruts, die or in der Sammlung

»Der BLaugetupfte SPerlinG<< 1919 im

Ziegelbrcnner—Verlag in Miinchen verof—

fentlichte. Dasselbe galt fur die Geschichte

»Der Herr Kommerzicnram, die wir in der

Fassung derLeipziger Volkszeitung (Nr.1 17

und 118) vom 24. und 26. Mai 1913 verof-

fentlichthiitten, die in einer2.Fassung unter

der Bezeichnung >>Titel« cbcnfalls in der

Sammlung dcr >>BLaugetupfte SPerlinGtt

enthalten war und von der Bfichergilde
neugedruckt wurde. Zu lcritisieren bleibt an

der Editionspraxis Edgar PaBlers, daB er in

seinem Band zu den Friihwerken Travens

>>Die Geschichte vom unbegrabenen Le-

ichnam<< keinerlei Quellen angibt und auch

nirgendwoerwa‘hnt, daB es zu den aufge-

nommenenGeschichtenVorliiuferfassungen
gab, unverstandlichvorailem, well die Bfich-

crgildeja den Anspruch derGesamtausgabe
vorausschickt.

Andererseits hat die Buchergilde inzwi—

schen die Traven-Biografie Guthkes ver-

offentlicht, in deren Anhang Quellenanga-

bennachgeholtwerdenunddiejcnigenKurz—
geschichten aufgenommen wurden, die uns

noch zur Verffigung gestanden batten: Der

goldene Mund, Die Akrobaten, Der

verha'ngnisvolle Mulleimer und sechs seiner

“Paradoxa”, die wir in SF-22 zurfickgestellt

batten.

100 Jahre Traven? Es ist sicher grund-
siitzlich fragwfirdig, solche “Feiem” zu

begehen, andererseits en'nnet’t sich vie]-

leicht sonst fiberhaupt niemand an Personen

mm emu maxim

new;

oder Daten, die nicht zum Zeitgeist zu pas-

sen scheinen, also wollen wir uns nicht

beklagen. In Travens Fall ist es allerdings
noch ein Spur fragwfirdiger als fiblicher-

weise.

Die hundert Jahre lassen sich begriin-
den, allerdings nur mit Travensafalschcn—

Papieren in Mexiko! DieAusweiseausjener
Zeit bildet Guthke in seiner Biographie ab.

Da jedoch alle, auch Guthke und die Bfich—

ergilde, inzwischen von einer Identitfit mit

Ret Marut ausgehen, wie sie zuerst Oskar

Maria Graf, Erich Miihsam und andere ver-

mutet und RolfRecknagel belegt hat, kdnnte

mit gleichem Ernst Ret Maruts (ebenfalls

falsche) Identitéit fiir die Jahresfeiem her-

angezogen werden. Und dieser Schauspie—
ler, Schriftsteller und “Rfidelsfiihrer” der

Munchner Raterepublik hatte fiberall 1882

als sein Geburtsjahr ausgestreut!
Weil wirjedoch in Sachem Marut weitere

Geschichten versprochen batten, nutzen wir

die Gelegenheit ebem’alls:

Eine bislang unseres Wissens noch un-

veroffentlichte Erinnen'mg Augustin

Souchys an Ret Marut, 5011 all diejenigen
entschadigen, die bislang vergeblich auf

weitere Marut-Geschichten im SF gewartet

haben, dazu bestatigt sie, dais auch die Zeit-

genossen Maruts 1882 als Datum im Kopf
behalten hatten.

Wolfgang Hang

Photo: Personendatei der

StaatsanwaltschaftMfinchens



Ret Marut — B. Traven

vonAugustin Souchy

Als ich in den Tagen der zwciten Halfte deg

Marz und der ersten Halfte des April 1.919
dfters zumStarnmtisch dos

Dr. MaxLevren,

Vorsitzender der neugegrundeten Komrnu-
nistischen Panci Bayems, 1n etnem

Cafe 1m

Munchncr Stadttcil Schwabrng kam, sag

fast immer ein MannmitamTlsch, dcr Hefte
derZeitschrift>>Der Ziegelbrenncnworsrch
licgcn hattc. Max Levien hattc 1hn m1rvor—

gestellt: Rot Marut, Herausgeber
des »ZreggfL

brenner<< und Schausprcler.
Marut war em

mittelgroBer Mann, ungefahr 30 :T-ah‘re alt,

b1ai3,hageres Gesichtz lebhaft—nerlvos, mgr
diskutierend fiber L1teratu_r,_ Zeuschnften,
Kollegen und iibcr die pollusche Sltuatron
Deutschlands und der Welt. Mitglred dcr
Kommmistischcn Panel \v-ar

Marut mom,
er gehtsne,

wie Levien rmr sagte, kerner
Panei an, er war jedoch durch seme Zeit—

schrift, die bereits seit 1.September 1191?,
also noch im Weltkricg ersclucnen war, mrt

allen politisehen »linken Leuten und mit den

Dichtem und Schriftstellern bekannt«, rnit

Erich Miihsarn, Gustav Landauer, ebenso

wie mit Max Levien befreundet.

Marut und Levien schrieben ihre Arbei-

ten, Artikel, Notizen, Programmentwiirfe
am Caféhaustisch, nicht in Redaktioncn oder

zu Hause. Die unruhige Umgebung wirkte

bei ihnen mehr anregend als storend. Als

Anarchist bezeichnete sieh Marut nicht; er

gait als »Bohernian«.

Der >>Ziegelbrenner<< warkeinepolitisch—
aktuelle Zeitschrift wie die »Aktion« von

Franz Pfemfert, oder »Marz« und »Das

Forum« vonWilhelmHerzog; vielmehr war

»Der Ziegelbrennem eine Literaturzeit-

schrift eigener Art.

Spater als ich den Dichter, Chansonnier,

Walter Mchring kennengelemt hatte, fiei

mir bei jedem Treffen mit Walter Mehring
stets Marut ein; so stark erschien mir die

Ahniichkeit der beiden —auch in ihren poli-
tischen Ansichten. Einige Tage spater, als

die erste Regierung der Raterepublik Ba-

yem gebildet wurde, war Ret Marut in der

Pressekommision der Toller-Miihsam-Re-

Photos: Theater, an denen Marut als

Schauspieler auftrat:

Café + Cabarett Dicle in Crimmitschau

Diisseldorfer Schauspielhaus,
beide langst abgerissen.

gierung. Die Kommunisu'sche Panel waran

dieser Regierung nicht beteiligt, wohl abet

einzelne Mitglieder und Sympathisanten.
Max LeVien und die Kommunisten nannten

dieseRateregienmg eine »Schein—Réiteregie—
rung<<, weil sie nicht von unten her, nicht

durch Urwahl der Arbeiter—, Soldatcn-, und

Bauernréite, sondern von sozialdemokrati-

schen Ebert/Noske-Lcuten, unabhangigen

Sozialdernokraten (Teller) und einzelnen

Anarchisten, wie Miihsam und Landauer

ausgerufen worden war. Feindlich gesinnt
waren die Kommunisten nicht, und sic sa-

hen bald ein, daB sie die Regierung gegen

einen Putsch der Konterrevolution unter-

stfitzen muBten, zumal die Regierung viele

Programmpunkte der Kommunistischen

Panel in ihre Regierungsproklamation auf—

genommen hatte. Diese erste »Rfiteregie-
rung<< wurde wie befiirchtet auch bald durch

einen Putsch komerrevolutionarer Offiziere

und Noskiden gestiirzt und mehrere Mitglie-
der der Regientng verhaftet. Der konter-

revolutionare Anschlag zwang die Kom-

munistische Partei zum Gegenschlag. Die

Konterrevolutionare wurden verjagtund die

»echte« Rateregiemng ausgerufen.

MamtnahmanderZRéiteregienmg nicht

teil, bliebabermit der Presse—Abteilung und

Kulturkommission in Verbindung. Nach der

Niederschlagung der 2.Republik fliichtete

Marut nach Wien.

Wie und wann Marut weiterwanderte ist

mit Sicherheit nichtfestzustellen. Jedcnfalls

tauchte er nacheinigerZeit inBerlin aufund

es erschien unter dem Datum vom 20.Marz

1920 noch eine Nummer »Der Ziegelbren-
ncr« in voilig veranderter Aufmachung und

anderem Satz, aus der nicht festzustellen ist,

ob Datum oder die ganze Ausgabe nicht

fingiert ist.

Zu diesem Ablauf istnochhinzuzufiigen,
daB in den Einleitungen zu den Neuauflagen
der Biicher B.Travens »Das Totcnschif <<

1954, »Die Baumwollpfliicker<< 1962, »Die

weisse Rose<< 1962. Irrtiimer enthal ten sind.

Ret Marat sei»w der Ratcherrschaft

zum Tode verurteilt worden und entkam<<.

In derEinleitung zum Buch »Die Briicke im

Dschungel<< 1965, heiBt es, daB Marut »v___or

dem ProzeB, dern man ihm m der

Ratcherrschaft machen wollte, fiber die

deutsche Grenze entweichen konnte.« Wie

es in Wahrheit war, hat Mamt selbst im

»Ziegelbrenner« Heft 18 und 19, 1920 ge-

schildert:

»Das Feldgericht im Lande der eigenen

Heimatgenossen bestand aus einem schnai»

digenLeumanL DieserLeumant erledigte in

jedesmal etwa drei Minuten die Sache in der
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Weise, daB er auf Grund der Zeugen-Aus-
sagen von Dcnunziamen emschied, ob der

Vcrhaftete sofort standreehtlich zu erschie-

Ben Oder ob er freizulasscn sci. Im Zweifels—

falle wurdc dcr Verhafletc erschossen, weil

cs sicherer war... So verging eine Stunde

qualvollen Wanens... Da wurde der letzle

Mann, der vor M. dem Lcumanl fiberant-

wortet werden sol lie, aufgerm”en und hinein-

geffihn. Bel der Unruhc, die dadurch em-

stand, daB der Mann von den Landsknechlcn

zu roh angepackt wurdc, was er sich verbal,

gelang es M. zu enLkommenchl Soldaten,
dcnen einen Augenblick wohl cin Funken

Menschlichkeil aufslieg, als sie sahen, wie

hier mil dcm Kostbarsten, was der Mensch

besitzt, mitdcm Leben umgcgangcn wurde,

waren an diesem Entkommen nicht unbe-

tciligt. Ihnen sei an dieser Slelle gedankt fiir
dieErhaltung eines Menschenlebens. .. Scit

jener Stunde, wo es M. gelang zu entkom-

men, is: er aufderFlucht .. . Von den dreien:

Swat, Regierung und ich, bin ich der Stark—

ste. Das merkt Euch!

Der Herausgeber/Schriflsleller isl den

Abonnenten bekannm

Von nun an blieb Marut verschwunden

11nd auch ich hfilte ihn vergessen, wennnicht

im Jahr 1926 unler dem Verfassemamen

B .Traven ein Roman »Das Totenschiffa er-

schienen wiire, der massiv in die deutsche

Literatur cinschlug. Als schon einige Mo-

nalc splatter ein zweites ebenso explosiv wir-

kendes Buch »Die Baumwollpflflckem von

$0 ncbenbei
(Sin numifier Stut Ollurut gibt in Dnnmbcn ein

Q'Sinl't'lblL'iIldJcn barium, bun unmfl'ilu' in irtwr
DIunmu-r Den Lf‘zlnwlitil'iinnm clu-uiu unlllill” mil-

lulrullw mmiilu‘ll. ’Drr l'dmmmnlc fibril lull

nilmlld} nniudlm llrhu L‘lnlw biuhunh nub null)
nod) luiibrcnb be!) sl‘ricgce ml! 3311133"me
nun Gl’ig‘uu unD DTuvcllcmn burl'udlt. Ollilnrbcirer

bro Giulplirlflimus Au luerben: abut faint (Ein-

fmlbungcn fiut‘ um’lbrcr ll"gillfllmlldlh‘it luiflen

Dun unircr Oicbul'llon [lets ubgclcbnl women.

Faksimile aus dem Simplicissimus vom

10.12.1918, Nr.37

Traven erschien, begann man sich zu fragen,
wer der Verfasser ist. Der herausgebende
Verlag, die »Biichergilde Gutenberg<< in

Berlin, konnle keine Auskunft geben, sic

hatle selbst nur eine Postfach-Adresse in

Mexiko. Dam wurde eigens fiir die Bilcher

Travens, die noch folgen sollten, ein neuer

Verlag gegn‘indet: >>Buchmeister—Verlag«.
Travcn selbst blieb auch diesem gegeniiber
persbnlich unbekannt, er gab sich nie zu

erkennen; der Briefwechsel ging fiber Post-

fécher oder Miltelsméinner. So blieb es bis

zu seinem Tod im Jahre 1969. Rel Marut

wurde 1832 geboren; war er wirklich mil

B.Traven identisch, so wurde dieser 87 Jahre

alt.

Traven war und blieb ein Einzelgfingcr.
Seine kiimpferische Gegnerschaft zur kapi-
talistischen Gesellschaftsordnung slelll er 1n

jedem seiner Bficher heraus. An die organi-
siertc Arbeiterbewegung schloB Traven sich

nicht an; alle Kontaktversuche lehnte er ab.

In allen seinen Biichern ist immer ein per—

sbnlicher Zug von Traven enthallerl, dOCh

eine authentische Autobiographie haternichl

hinterlassen.
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zur besseren Verbreitung aufri‘lhrerischen Bild- und Schriluums

Eisenbahnstrafie 4, 1000 Berlin 36. '5‘ (030) 612 30 37’

Mo. Mi. Fr,1| ._ 15 Uhr

Lam Eure Folos nichl zu Hause verslauben

Benfilzi und untersxmzt das Bildarchiv!
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Rezension vorbehalten

‘k DieSchonheitdes Verlierens. NeueTaschen-

gedichte von Pit I-loerold, editions avec, L-Luxem—

bourg; Gedichtc (in deutsch).

* Vom Ende einer osterreichischen Institu-

tion. Roman von Peter Jauemig. Gemeint ist die

Armce. ArbeitsgemeinschafL flir Zivildienst,

Soziale Vcrteidigung und gewaltfreiheit, Schor—

tengasse 3a/59, A—1010 Wien
. .

1k Wehrpflicht und Berlin. Ralgeber fiir M111-

Lair— und Zivildienstunwilligc, Hg. DFG/VK und

IDK, Dcnk-Stein-Verlag. Eichhomstr.5-6/301,

1000 Berlin-30; 9.aktualisierte Aufl., 5.-DM

* Welchc Moglichkciten haben Jugendhilfe

und Schulc, Ausliinderfcindlichkeit und Ras—

sismus zu begegnen? Arbeitsmaterial vom

Deutschen Jugcndhilfctag, 1984in Bremen. Lan-

dcsjugcndring Bremen
.

* Von der Maas bis an die Memcl?.E1ne Rc—

publik ohne rechtsverbindliche Nationalhymne!

von Helmut Maier, Ebingcrstrjti, 7472 Winter-

:nlgiilen. A15 deutscherDiplomatan (let Weichsel

von Klaus Reiff. Ein Diplomat dcr deutschen

Botschal't (oh je!) schilden die erste P-hase Von

Solidamosc 1980/81. VerlagJ.I-I.W.D1etz, 5300

-

.- M

ioxriizfrgchliimus und Bildung, Heft 4, enthiilt

u.a.: MuB Schule andcrs werdcn? (A.K. Treml),

Landkommunen/Okologisehe Bildung (Gunnar
Seitz), italienischeProjektschule (Ferro l’iludu),
Kritik an der Freien Schule (Stadtmdianer

Niirnberg), Emma Goldman und Mother Earth

(Hans—Ulrich Grunder). Staat als Versuehung
(Stefan Blankertz). Edition Flugschnften,

StraBburgwcg 19. 7900 Ulm, ZO.-DM.

-k Macht dcr Frau —- Herrschatft des Marines

von Harald R. Bilger. UniversttiitsvcrlaguKon-
stanszbl'I. ISBN: 3—87940-311-2.Enthaltu.a.
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Die neustc Ausgabe NrJO Mai/{uni 1990
enthalt: Schwerpunkt Anttfa: Antlfu-

tc icn in NRW: Oberhausen und Pfi-
strab g“ ' Antifaschisttsches felefon In

der 0: 7m Kontinuitfit der Zigeunerln-
11H

l'ti'k in NRW
' Anarchistisches

n-wPOI Wicsbadcn: Deutschland? Wit

{ragl'thlen Anarchie!
' Die Angst

der

Manner vor den Starker: Frauen Nicara;
un-Brigadcn

‘ Funkuon der ftrafe
firingerstreik in Spanicn ’Ncws etc.
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32 dm (Incl. Porto) ur

10 Ausgabcn auf das Konto.
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¢

iroamt Dortmund ,

I

Kapitel zu: Das Werden des Matriarchats, Der

Aufstieg des Mannes, Der Mann als Herr der

matriarchalen Welt, Christentum und Staats-

kirche, Die Frau in der Mannerkirche.

* Das Ende des Sozialismus, die Zukunft der

Revolution. Analysen und Polerniken. Hrsg.
Von der Initiative Sozialistisches Forum, Ca Ira-

Verlag, PF273, 7800 Freiburg. Die Kapitel klin-

gen interessant: Zur Aktualitfil und Notwendig-
keit des Kommunismus, zum nationalen Wahn,

Wage aux dzrKrise undMasrenarbeitslosig/ceit:
Rechl aqurbeit? Recht aufFaulheit.’ ; Anlizion-

ismus —— ein neuzr Antisemitismus von links, Ul-

rike Meinhof, Stalin unddieJuden.‘ Die Links aIs

Trauerspiel, Auschwitz, ein deulscher Familien-

krach, die Psychologisiemng der Politik, da:

(jlmpax-Karteli, der Intellektuelle und die Poli-

tik. Ein erster genauerer Blick in das Kapitel
>>Absehaffung des Staates: Thesen zum Verhéilt—

nis von anarchistischer und marxistischer Staat-

skritik«, und die Begeisterung verfliegt bei so er-

hellenden Siitze stehen wie

»Als radikaler Liberalismus will der Anarchis-

mus die biirgerliche Gesellschaft ohne die kapi-
talistische Vergesellsehaftung, von der er daher

auchkeinen Begn'fl'entwickelt. Die ‘Gesellschaft

ohne Staat' ist der Traum, biirgerliche Hegemo-
nieohneZwang, Konsens des Marktes ohneDes-

potie in der Fabrik herzustellen. Der irnmanente

Zusammenhang von Demokratie und Despotie,
die Notwendigkeit der Despotie flir das Funktio—

nieren der Demokratie bleibt Geheimnis.«

Der Autor, Joachim Bruhn. bastelt sich aus anar-

chistischen Versatzstiicken einen biirgerlichen
Anarchismus zurecht, der ihm gerade rechl

kommt, um schén demomiert zu werden (be-
stehend aus ein paar Siitzen Bakunin, ein paar

von Kropotkin und einer aktuellen Variante vom

Graswurzeljahrbuch ‘Wege des Ungehorsams ’).

Wir wollen nun gar nicht in Abrede stellen, daB

es einesolcheanarchistisehe Variante zweifellos

auch gibt, doch was sagtdies schon aus? Kfinnen

wir mit ein paar Zitaten von Marx und einer

aktuellen Variante von —

sagen wirPeter Glotz —

den Marxismus als—in seiner tiefsten Seele—von

biirgerlichen Traumen durchsetzte Theorie ab—

tun?

Dcr“Mut"mitbewuBterReduktion von Themen,

>>Analysen<< und glatte Polemiken fiber Gene-

relles (fiber die Linke, den Anarchismus etc.) in

die Welt zu setzcn, fiberrascht immer wieder!

Doch dies ist eigentlich ein Lob, da das Soziali-

stische Forum ja gemde >>iiberraschen<< will, es ist

die Beschreibung ihrer (polemischen) Methode.

Die Kritik muB demgemiiB heiBen: diese Metho-

den bewirken nichts. weil sic ihren Gegenstiin-

den iiberhaupt nieht gerecht werden wollen . Was

sie letztlich Wollcn, ist und bleibt, die Aufmerk-

samkeit fiir sich selbst, nicht Fu'r den behandelten

Gcgenstand. Intellektuelles Wortgeklingel das

morgen auch das Gegenteil Von dem “herleitet”,

was es heute behauptet..
* Aus dem roten Sumpfoder Wie esin einem

nicht ganz kleinen Zentralverband hergeht

von Karl Roche. Reprint der Ausgabe von 1909.

Verlag Markus Heilck. Von Unten auf. Ham—
‘

burg-Altona. Bestellbar: DA-Red., Lagerstr.27,
2000 Hamburg-36. _

* Zeitund Geld fiirFrauenforschung, Chancen

und Mb'glichkeiten bundesweiter Fordermodel-

lehrsg. von Ellen Hilf, Eva Ma'dje. Edition Gato

im Verlag Rotation, Nostitzsr.636, 1 Berlin—61.

120 5., 12.80 DM.
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* Die Transformation dcr Demokratie und

andere Schriften zurKritik dcr Politik von Johan—

nes Agnoli, Ca lra-Verlag. PF273,7800Frciburg,
220 S., 20.—DM.

Die Transformation der sozialrevolutioniairen
Linken in der BRD in eine deutsche Linke voll-

20g sich nicht zuletzt im resoluten Bruch mit der

konkreten Utopie der Abschaffung der Herr-

schaft Von Mensehen iiber Menschen. Johannes

Agnolis Buch, das 1967 zusammen mit Peter

Brfickners »Die Transformation des demokrati-

schen BewuBtseins<< in der Europ’a‘isehen Ver-

lagsanstalt in der Reihe Basis-Studienausgaben
erschien, ist ein Schliisseltextder antiautoritiiren

Bewegung gewesen und ist heute ein Dokument

des immensen Abstandes zwischen der Kunst

des 6kologisch Machbaren und der sozialrevolu-

tioni—iren Notwendigkeit.
* Johann Most - Dokumente eines sozialde-

mokratischen Agitators, Band 3, hrsg. und

eingeleitet von Volker Szmula. Enthfilt u.a.

Aufséitze zu: Die Losung der sozialen Frage,
Saint-Simon und seine Schule etc.212 S., 22.-

DM, Trotzdem—Verlag. PF 1159, 7043 Grafe-

nau—l.

Button zu beziehen fiber Gegendruck
c/o. Libertéres Zentrum, Lagerstrafle 27,
2000 Hamburg 36 zum Preis van 0M1.50

plus Porto. Bei grofieren Bestellungen
Rabatt.

* Ulrich Klan/Dieter Nelles: »Es lebt noch

eine Flamme«, Rheinische Anarchosyndika—
listlnnen in der Wcimarer Repubfik und im

Fasehismus, 2. iiberarbeitete Auflage diesmal

mitLiteralurverzeiehnis, zusa'tzliche Photos, 380

S., 34.—DM, Trotzdem-Verlag. PF 1159. 7043

Grafenau-l.

~k Die Radikale Linke. Reader zumKongr’eB (in

Koln vom 1.-3.Juni), Konkret Literatur Verlag,

Hamburg 1990; en thfiltTex te von Winfl‘ied Wolf,

GeorgFiilberth, Gaby Gottwald. Jens Scheer u.a.

Auch lcritische Stimmen wurden aufgenommen

(LB. Linke Liste, Michael Wilk —1etzterer mil

seinem Text aus SF-33, wobei der KONKRET

Verlag leider die Quelle verschweigt, obwohl

ansonsten >>brav<< ak, Die Zeit, Konkret etc.

genannt werden.)

n-

ar-



»Wir meinen zunéichst, daB die Welt ver-

dndert werden muB. Wir wollen die am

weitesten emanzipierende Ver‘z‘mderung
von der Gesellschaft und dem Leben, in

die wir eingeschlossen sind. Wir wissen,

dais es mdglich ist, diese Veréinderung

durchzusetzen.«

(Guy Debord, Rapport zur Konstruktion

van Situationen, Edition Nautilus, Ham—

burg 1980).

Waren sie eine Verschwdrung? Unerwiinsch—

[c 63516 auf der biederen Biihne der mo-

demenKunst seit 1945? Odereine Handvoll

junger Menschen, die sich durch spekmku-

léireRadikalitfiteinerVerb'mdungvonKunst
und Leben ann’aherten?

»Was war die Situationistische Intematio-

nale (3.1.) wirklich’? Wenn wir noch mehr

fragen als nach den Freundschaften, den

Neigungen zum Spaziergang Oder zu Ge-

tréinken, nach einer situationistischen Praxis

also, dann begegnen wir eher unscren eige-

nen Phantasien als den Spuren einer Ant-

wort.« Die SJ. produzierte Spekulationen,

Vermutungen und Verdfichtigungcn mit

einer wahren Leidenschaft. Guy Debord,

einer ihrer Protagonisten, fiuBene den be-

riihmt-berfichtigten Satz: »Niemals werde

ichErklfirungen abgcben.Nun bisLDu ganz

allein mit unseren Geheirnnissen.«

»Phamom Avantgarde<<erzfihltdieGeschich-
le der >>Situationistischen Intemalionale<<

als Gegensirdmung in der modemen Kunst

seit 1945. Mit ihren Experimenten in Mal-

erei, Literatur, Film, Architeklur und poli-

lischcr AkLion erregten sie intellektuell und

kiinstle-risch Aufmerksamkeit und

Ablehnung zu—gleich. Sie versuchten, der

Zeit des un-gestérten Wiederaufbaus einen

gewaltigen Strich durch die Rechnung zu

ziehen.

Mit ihren politischen, wissenschafflichen

und kiinstlerischen Textenprovozienenund

parodierten sie die gesellschaftlichen Ver-

hfilmisse. Manifeste und Boykonaufrufe,

Erklfirungen und Aktionen trugen zu der

unmittelbaren Begegnung der in der S.I.

versammelten Gruppen und eincr Produk—

tionvonWiderspriichenbei, die inderOffent-

lichkeit den Eindruck hervorriefen, ein

mfichtiger Gegner héme das Feld der poli—
tisch—kiinstlerischen Auseinandersetzung

betreten.

Das Buch wirft in zwei parallelen Stréingen
zentrale Fragen der Modeme 11nd ihrer Pro-

tagonisten auf: Diegemeinsame Aktionvon

leidenschaftlicherMalereiund dieKompro-
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miBlosigkeit einer Entwicklun rev
‘

-

nfirer :I‘heorie waren als Gegenfiole 32:2:-
tematlenale personifizien in Guy Debord
als polnischem Strategen und dem Maler

Asger Jon als Verfechter der >>Vita1en Ma-
1ere1«. Beide Pole reglen sich, trotz alle
Gegensfitze, gegenseitig an.

r

Durch die Geschichte der S.I. zieht sich w'
em schwarzer Fadcn die Frage, ob Kunls‘:
noch mfiglich sei. DaB diese Auseinande
setzung um die gesellschaflliche

r-

der Kunst in der Gruppe zum B

wei- letztendlich kein merkwiirdiger Zufall
Die S.I. nahm Ideen und Aktionsforme.
vorweg, die speller durch die Happenin

n

und Fluxusbewegung oder den Aktion'g-
{nus bekannt wurden. Nicht zuletzt slang-
1h.r.e: Verbindung von Kunst und P0111:
wahrend der 68er Bcwegung emeut

l

Debatte.Miteinem Gespiirfiir
ler

wechse1seiti-
geAnregungenund unminelbareSituationcn
konme die S.I. schon sehr friih bcdeutende
Bewegungenum eine

. gesellschafll'
emnahmung ihrer Kunst

Iche Ver-

enlstanden ungewolll Ze
Brfiche. Exfolge bahnten s

unverhofft in sich zusamm

ausschlfissen dezimierten

Bedeutung
ruch fiihne,

_rstb'rungen und
1ch an und fielen

en.MitGruppen-
sle sich in gefa'hr-

umfassenden, kritischen Chronolo ie d8.1.
yor, die uns mil einer Vielzail

er

gewahlter Illustriemngen von den re
8118-

renden Wegen einer Gruppe erzéih‘llmue—
emen aufschluBreichen Zugang mi 121:1
neuerung avantgardistischcr Ideen nach d

-

zwenenWellkriegverschaffl.Ohnstell Sm
Bezxehung zu der Viclzahl von lciinstlm'ne
chen 11nd politischen Bewegun enem-
Nachkrlegszeither. Da Lauchtder s gin Vderfall des Surrealismus neben dem 130

6 er-

haften Aufstieg der Popan auf $16161}-
Letmsten und die M

’ 0 er (he
.

.. .

aler der Gru
bra<<, die furdie 8.1. eine zentrale 1322:1115;
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Zeichnung von H.P.Zimmer 1960

erahnen: Dabei'

1,

hatten. Ausfiihrlich stelll Roberto 011“ “Ch

die Gruppe »Spur« als deutsche Sektion def

S.I. dar.

AnverschiedenenPunktenbelieht defAll“)!

distanziertPositionmiihert sich demDenken
und Handeln einzelner Figurel'l der $26116
mit Behutsamkeit, kriiisicn und 26mmmll

groBerWahrhaftigkeidenHang EurMy‘hm

bildung. '

Nicht immer einfach zu verstehen iSt dle

Sprache, die der verwirrenden Material-1m

Deutungsfiille des Themas eine eigene

Dimension entgegenzusetzen versuChL Arn
Ende des groBformatigen Bandes finder) wlf

eine Biblio—Geographie, in der Namefl,
.

undDaten ausfiihrlich zusammeflgefaBt5mg,
Frei von Klischees unterschfiideL Sich 16

Arbeitvon den sonstiiblichen wisseflschaft
lichen und philosophischcn Abhandlungen
zum Thema Kunst-Poliu'k.

Herb)’ S‘whs

Ighetto Ohm: Phantom Avantgardev gromomla'
tiger Band, 350 s., 200 Abb.. 16 Farb‘afem'
gebunden, ca. 88.-DM; ISBN: 3439401468-8

..
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Zigssisiicgrllfoligende
Interview mit der fran-

dier<<ist 1'1cggac-Gruppe
»Laid Théna-r-

gcfiihn “f: ((1)11
1m November 1989 in Paris

Kraft in d; (:n. D1ei3and isteine treibcnde

’>ROck All
Taozosmchen Bewegung des

EHISIand omanm odor »Rock Radica1<<.

Wiihrenden'
ist die Bewegung Mine der 806r

brikbeselzemer Relhe von Haus— und Fa-

is: Weni
ungCn in Paris. »Rock Altematif<<

ger em Sammelbegriff fiir cine mu-

Interview yon Frank Sparmg

‘

. egrk'istkém

“ verkau‘ibaYeS
Yroduk“

sikalische Stilrichtung
—- von Ska fiber Reg-

gae, Hip Hop und Punk findet sich so ziem-

lichjederneuere
Musiksu'l inderBewegung

— der Begriff steht vielrnehr fiir cine be—

stimmte Form von Selbstorganisation,

Gegenkultur und Politik.

Das Interview spiegelt
— so betom die

Gruppe
— jeweils den Konsens der Gruppe

wider, — auch wenn nur jeweils einer redet.

Deshalb stehtbei den Amworten der Gruppe

auch nur der Gruppenname und nicht der

Name des jeweiligen Bandmilglieds.
Frank



SF:

LT:

SF:

LT:

SF:

LT:

Wiebegreiftihreuch selberals Grup—

pe im Verhalmis zur Bewegung des

>>Rock-Al tematif<< bzw. >>ROCk-Radi-

cal«?

Was man wissen muB ist, daB die

‘AltemaLif’-Szene zu dem Zeitpunkt,
wo du uns interviewst, nicht mehr

existiert. Schon am Ani'ang gab es in

Frankreich nur sehr wenigeGruppen
die wirklich ‘altematif’ warcn. Alle

sagten, es gabe so etwas wie eine

‘Altematif’-Szene, aber tatsachlich

gab es in ganz FrankIeich nur ca. 10

Gruppen, die von ihrer Haltung her,

also von dem was sie taten, ‘alter—

natif’ waren. Daneben gab es zahl-

reiche Gruppen, die die Etiquette

angenommen haben, die aber nichts

Alternatives an sich haben, die teure

Konzerte in Schicki-Kneipen geben

usw. Heute gibt es also keine ‘Alter-

natif’- Szene mehr, weil die meisten

Gruppen aufgehort haben, In ganz

Frankreich bleiben vielleicht noch

vier ‘Altematif’-Gruppen fibrig.

Welche sind das?

Ich wiirdc sagen, das dic »Kamio-

ncrs du suicide<<, »Haine Brigadc<<
und >>Laid Thénardiem noch fibrig
sind. Viel wciter wiirdc ich da nicht

gehcn.

Was bedcutet das deiner Ansicht

nach, cine ‘Altematif’—Gruppc zu

sein. Bedeutct das nur billige Kon—

zcrte zu gcbcn oder ist das vicl mehr,

etwa auch politjsch engagicrt scin . . .?

Na, halt beides. Das hcifit crstens nur

billigeKonzcrtemitbilligen Getran-

ken zu machcn; cindeutichonzertc
zu gcbcn, ohne einen Faschisten im

Publikum, das heiBtaber auch billigc
Platten zu machen, es also abzulch-

nen,daBdieMusik,dieman machtin

ersterLinieein Produktist.Musikist

kcin Waschmittel, das istnichts was

man vcrkauft. Sobald man so dcnkt,

ist man ‘altematif’. Ein anderer

Gcsichtspunkt ist, daB wenn man

feststellt, daB man nicht geniigend
Auftrittsorte hat, dann heiBt ‘altcr-‘

natif’ scin, daB man sich die Struk—

turen sclbcr schafft um spielen zu

kdnnen.

Wir machcn das so, daB wir auch

politische Konzcrte organisicrcn.
Laid Thénardicr hat zusammen mit

SCALP1 die SCALP—Tournee orga-
nisiert ~ ich weiB nicht, ob du davon

gehort hast—, es warunsere Idee und
wir haben dann mit dem SCALP
telefoniert und allcs auf die Beine

gestellt. Dariiberhinaus haben wir
schon Konzcrte mitpolitischen Fan-

zines gemacht, wiedas Konzertgegen
die Ausweisungenz, wo fiinf Grup-
pen fiir 30 Franc (ca. 10.-DM) ge-
spiclthabcn. Alle haben gcsagt, laBt
das bleiben, weil das zuwenig ware.
Tatsachlich aber haben wir das

Konzertgemachtundmehr als 10.000
Franc verdient und das Geld dann

Zeitungen fiberwiesen, die gegen die
Themen kampfen, die in dem Kon-

zert angesprochen wordcn sind, also

dteAusweisungen,antifaschistische
Zeitungen, Zeitungen, die von den

Idnastkiimpfenberichten,Zeitungen
die fiber Wohnungsnot und Be:
setzungcn berichten 11nd so weitcr.
Also fur mich hciBt das ‘altematif’
scin!

:An Gruppen, die so vorgchen hast du
1m A-ugcnblick nur Haine Brigade
Kamloners du Suicide und Laid
Thénardicr. Fur uns bedcutct so

Konzcrte zu machcn —ctwa aucl; mit

dem Fanzinc »Contrc« zusarnmcn
die im fibrigcn unscre Kumpel sind
nnd mit denen wir zusammenarbe-
itcn —

einen Kameval in Belleville3
zu

organ1s1eren, ineinem Immigran-
tenvwrtel also, um zu zeigen, daB wir
I1cber zusammen mit den Immigran-
ten Konzerte machen, als dort zu

spielcn, wo die sind, die »Front na-
tional<< w‘ahlen oder fiir eine liberale
Politikstimmen.Wirhaben donauch
gespiell, damit cs keine Dislcrimini-

erung gegcn Immigranten mehr gibt
Em Gratis-Kameval gegen die Ar-
bcn. Das war am 1.Mai. Ein Gratis-
Konzert. Danach haben wir mit
andercn zusammen vom Lastwagen
mnter fiir das garantierte Mindest-

emkommen gespielt.Wirhaben auch

Ann-Apartheid-Konzerte organisiert

und so weiter. Fiir mich heiBt ‘alter-
natif’ sein als Musiker vor allem ein
klares Auftreten zu haben. billige
Konzcrtezumachen,damitalleLeule
remkonnen. Selbst wenn die Leute
ohne Geld in der Minderheit sind
denkenwir, dais diese Leute reinkon:
nen mfissen. Das heiBt auch, billige
Flatten machen, damit die Leute sie
bezahlen konnen. Es bedeutet auch

Radioscndungenzumachen oderffir

pol itischeFanzines zu schreiben (wie
die Leute von >>Contre<<). Alles das
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ist‘alternatif’ sein.InFranl<1'cichgibl
es vielleicht weitere Gruppen, die

wirnicht kennen, weil sic noch keine
Konzerte gemacht habcn, aber W1r

denken, es sind nur die (genannlcn)
Gruppen; andere Gruppen sind

»Ludwig van 88« und >>Washingt0n

Dead Cats<<. Weniger durch das, was

sie sagen als durch das, wic sic auftrc-

ten. Sie spielen weder fiir viel Geld

noch in Schicki-Kneipcn. Das ware“

dann insgesamt fiinf Gruppen fl“

ganz Frankreich.

Habt ihr neben eurer Haltung 3'15
politische Musikgruppe auch 61“

politisches Selbstverstandnis (135

darfiber hinausgeht? Besctzt ihr z.B.

auch Hauser?

ChtiWir in der Gruppe besetzcu Ili

weil wir finanziellnicht daraufaflgc'

Wiesen sind. AberLeutc, die wir g1“

kennen, wie 2.13. die >>Kamioncrs
dll

Suicide<<, die besetzen auch, “11

Sobald wir ffir so Leutc spielcn 11“

ihnen Kohle abdriickcn kénnen’

machen wir das auch. Sclbst wcnn

wir selber nicht besetzcn. mad‘cn

wir das sofort. Klar ist auch, daB 50'

bald wir Konzerte machcn kéfmen’

die die Wohnungsnot aufdem Punkl

bringen —- weil in Paris ist 65 It?!“
unmoglich zu wohnen, wcil das cm"

Kohle—Stadt ist — wir das finch ma;
chen. Es stimmt, daB wir sclbermf’h
besetzen, aber was wir maChcn '5

Konzerte organisieren ufld We“;
Geld iibrig bleibt, dann zahlen

W

_

daS an Leute aus, dencn das V_°r
dringlich nfitzt. Wir habcn in chmf
gespielt um die Anwéillc 2“ W. ._

len, die die Immigrantcn Venom;
gen, die ausgewiesen wcrdcn 5011‘:

'

/
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Eine politjsche Gruppe zu sein, das

heillt rein gar nichts. Es gibt viele

politische Gruppen, die politische
Texte haben und trotzdem fiir 70

Franc spielen. »Dirty District<< ist

elne politische Gruppe, aber sie sind

keine ‘alternatiP-Gruppe, sie spie-
len fiir 70 Francs, treten vor Skin—

heads und ganzenFaschisten-Rudeln
auf, ohne etwas dazu zu sagen.

Sie selber sagen, daB der Bewegung
dle Strukturen fehlen, um etwa Fa-

schisten aus den Konzenen rauszu—

SChmeissen.

Wir machen das so: jedesmal, wenn

“fir auflIeten, haben wir 15 Kumpel,
die da sind, am Eingang stehen und

afglnmen. Bei allcn Auftritten, die

bish
isher gehabt haben — wir haben

habeer
ca. 30 Konzerte gemacht

—

scrcnn
w1r das so gemacht. Bei un-

ersten Konzerten, die wir

Iguifclilacht haben, als unsere KumpelS

Wir dlllchtmitdabei waren, dahaben

dem Silliaschlsten
eben selber aus

gfibek
.

entfernt.Zu behaupten, es

lich V31m:Strukturenistdochdiimm-
tun

-

h

61111 du
eme

‘altematif’-Hal—

sing
ast und keme Strukturen da

baus’tga
dann

ersetzt du sie eben,

Konz cauf,organisierstselberdeme
cinen<=1"sle.Die

Zei ten, wo du auf der

eite die Leute hattcst, die

an(Zinezrerte organisicren und auf der

ennen, dle‘die spielen sind vorbei.

machst

du
altematif’ bist, dann

keineAufi'u’das
mcht so. Wenn es

mttsmoglichkeiten gibt, na

Zerte fianisierst
du dir deine Kon-

deine D

n

selber, du organisierst

mach emonstrauonen selber, du

st (111’ deme Flugblatter selber,

alle Faschisten daran hindem rein—
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die du auf dieser Demo dann vertei-

len gehst.

Angeblich hat es letztes Jahr eine

Razzia gegen die ‘altematiF-Bewe—

gtmg gegeben, gegen die Leute von

»Reflexes«‘, Leute von Ordnungs-

diensten, Leute von ‘altematif’—Mu-

sikgruppen usw. Kannst du etwas

Genaueres dariiber sagen?

Klar gab es Polizeiaktionen, die hat

es immer gegeben,und wennesnicht

die Polizei ist, dann sind es die Skin-

heads, die zu den Konzerten ges-

chickt werden, damit es abgeht und

die Orte geschlossen
werden ken-

nen. Das hat es immer gegeben.

So ein Phanomen wie die Leute von

>>Reflexes<< oder »SCALP« gibt es,

weil in Frankreich die extreme Re-

chte einen Stimmenanteil von 15%

hat. Also haben Leute beschlossen

sich zu organisieren, um zu reagi-

eren. Antifaschistische Strukturen

und Zusammenhange wurden auf-

gebaut. So ist es zu der antifaschi-
stischen Bewegung in Frankreich

gekommen.

Kannst du Beispiele fur Polizei-

aktionen geben?

Ja, ich war letztes Jahr auf einem

Konzert, einem Reggae-Konzert, und

was passiert ist, ist, daB die Bullen

alle aufgemischt haben, die.
Tiiren

eingetreten, die Anlage demoliertund

so, und am nachsten Tag stand dam

in den Zeitungen, daB die Jugend—

lichen, die zu dem Konzert gek'om-
men waren, die Polizei angegriffen

batten. Solche Beispiele gibt es mas-

senhaft. Wenn wir Konzerte organi-

sieren, haben wir immermit Polizei-

cheiBen
schikanen zu tun, aber wir s

drauf. Wir organisieren trotzdem.

Ist das wegen eurer politischen Hal-

tung oder weil es eine Bewegung der

Jugend ist —— unkontIolliert?

Erstens weil es politisch ist. Weil die

Themen die von der ‘AltematiP-

Szene angesprochen
werden, The-

Das sind The-

men sind, die storen. .
'

men, worfiber sich m Frankreich die

Rechten und die Linken einig sind,
wo keiner driiber sprechen w111, W611

es einen Konsens gibt. Also wenn

wir Konzerte geben, dann sprechen

wir fiber sowas und das stort, Well

das aus der etablierten Ordnung her-

ausfallt. Das mit der Jugend und so,

das glaube ich weniger, da scheiBen

die drauf. Was die stort lSl zu mer-

ken, dafi wir aus dieser Kommerz-

Struktur aussteigen und daB es
uns

trotzdem gelingt zu funktionieren,

ohne durch kommerziclle Institutio-
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nen gehcn zu miisseu, also ohne das

Show-Business oder die Konzcn/

Veranstalter-Mafia in Paris. Was sic

stb'n ist, daB Jugendliche in Bewc-

gung kommen, um sich total selbst

zu verwalten. Es gibt nichts, also

machen sie alles selber, und das ist

storend, weil man es nicht kontrol-

lieren kann und darum die Polizei.

In Deutschland ist die allemative

Bewegung [inzwischen leider] eher

verbunden mit den GRUNEN. Das

was bei euch >>aJtematif<< ist, ent—

spricht nicht unbedingt dem, was in

Deutschland die alternative Bewe-

gung [geworden] ist. Das was du

fiber euer Selbstverstandnis gesagt

hast, entspricht [heute] vielmehr der

autonomen Bewegung. Der anti—

faschistische Selbstschutz von dem

du auch gesprochen hast, wird in

Deutschland auch eher von den

Autonomen getragen.

Das hat nichts mit dem zu tun, wel-

chen Sinn der Wort >>altemaliv« in

deutschsprachigen Landem hat. In

diesen Landem ist das mehr auf

Okologie und so Sachen ausgerich—

tet. Hier sagen wir altematif, weil es

etwas ist, was im Verhalmis zu dem,

was existiert, verandert. Das ist die

Definition des Altemativen inFrank-

reich, d.h. das ist etwas, was sich

unabhangig von dem Bestehenden

entwickelt. Wenn du so willst, ist es

eine Neuheit. Altematif in Frank-

reich ist eine Gegenbewegung. Wir

verandem, weil wir heraustreten aus

der ganzen kommerziellen und poli-

tischen Sphare.Wit schlagen andere

Diskussionen, eine andere Haltung,

und andere Aktivit’citen vor.Das kann

Musik sein. Das konnen Demonstra—

tionen sein. Das kann Malerei sein.

Das konnen freie Radios sein oder

Zeitungen.Das umfaBtdasallesDas

istGegenkultur—eine Kulturrevolu-

tion im Kleinen halt.

Mit einer politischen Perspektive?

Was wirwissenist, wiewirdieDinge

empfinden, das sie uns, so wie sie

momentan sind, storen und darin

finden sich alle wieder. Deshalb

davon auszugehen, es gabe ein Pro-

gramm und ein Endziel, nein. Also

ich spreche nur ffir »Laid Thénar-

dier«. Wirhaben kein Programmund

kein Endziel. Wit benennen nur die

Sachen, die uns stdren.

Mit einer revolutionaren Perspek-

tive oder Revolte?

Wenn du so willst ist es eine Revolte

— aber ohne verandemde Dynamik.
das einzige, was wir beeinflussen

L
1
l
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k6nnen sind die Mentalitaten. Das

hat nicht diese revolutionare Seite,

die es in den Auseinandersetzungen
der radikalen Linken gibt, weil wir

uns nicht auf cine priizise Ideologie
beziehen, je nach dem kann das die

Linken storen, weil sie keine sozialc

Politik haben, genauso wie das die

Rechten storcn kann. Einen Konsens

gibt es aber nicht, also hat das auch

keine verandemde Dynarnik.. . .

Wie istdie ‘altematif’-Bewegung in

Frankreich cntstanden?

Die ‘altematif’-Bewegung hat es

gegeben, weil sie aus der Hausbcse-

tzer-Bewegung hervorgegangen ist.

Die erstcn Gruppen haben aus—

schlieBlich in besetzten Hausem ge-

spielt. Mit der Zeit hat sich das dann

entwickelt und am SchluB hat sich

das in zwei Halften gespalten: Auf

der einen Seite diejcnigen, die in der

Tradition der Gruppen weiterge-
macht haben, die in den besetzten

Hausem gespielt haben und auf der

anderen dann die, die von der Orga-
nisationsstrukturprofitien habenum

aufzutreten, die vorgegebcn haben

‘allematif’ zu sein, weil es diese

Strukturen gab, die man ausbcutcn

konnte, die aber sobald sic nurkonn-

ten auch an Orten gespielthabcn, die

teuer sind. Mittlerweile ist es die

zweite Richtung, die Hyperkommcr-
zielle, die sich durchsetzt. Es gibt im

Moment in Frankreich nur noch schr

wenige, die im Sinnc der ersten Rich-

tung fibriggcblieben sind.

Wir wisscn jetzt abcr nicht, was in

der Provinz passiert. Wir haben nur

einen schr vcrenglen Blickund sehen

praktisch nur, was in Paris und in den

AuBenbezirken lauft. Aber es ist

moglich, dais auf dem Land, in so

abgelcgenen Ecken, es Lcute gibt,
die das gleiche machen wie wir. Das

wissen wirnicht, weil es keine Infor-

mationen darfiber gibt.

Aber angeblich gibt es in Frankreich

doch fast 1000 verschiedene Fanzi-

nes?

In Franlcreich hast du zwar 1000

Fanzines, aber von dicsen 1000

Fanzines haben es fast 800 nur auf

eine einzige Ausgabe gebracht. Und

von den 200 Ubrigbleibenden, sind

vielleicht 10 interessantund der Rest

das ist stumpfester »Star-Rummel«:

“Wir sind Fans von dieser Gruppe,
alsoberichtcnwirausschlicBlichvon

dieser Gruppe.”
Zehn interessante Fanzines auf ganz

Frankreich also. Das ist wcnig. Hier

gibt es groBc Musikmagazinc in

Franlcrcich und von den 200 Ubrig-
bleibenden versuchcn 180 diese

groBen Magazine zu imitieren. Du
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hast zehn, die gut sind, weil sie cine

‘altematif’-Oriéntierung haben und
zehn weitcre Fanzines, die gut sind,
weil sie alle jedesmal speziell sind:
Das kann was fiber Malerei sein, das
kann was fiber Bildhauerei sein, das
kann was fiber industriellc Musik
sein oder sowas. Aber in ihrer Art
halt gut sind. Insgesamt macht das
aber nur zwanzig Fanzincs

1hr gcbt momentan keine Konzene?

Manchmal bietet man dir Konzerete
an, und wenn du dann mitkriegst,
daB die Organisation beschissen ist,

daB der Ordnungsdienstsich so Wich-

trg nimmt, daB er schon faschislisch
ist, na dann muB man eben auch ncin
sagen komen und nicht jedem Auf-
tritt hinterherrennen und egal zu

welchem Preis und egal zu welchem
Bedingungen spielen wollen.
Wirhaben uns entschlossen momen-
tan keine Konzene mehr zu gcben
weil wir nur noch Konzerte machcri
wollen, die mit dem fibereinstim-
men, was wir denken. Das heiBt, dais
alle Konzerte, die zu teuer sind oder
politisch uneindcutig sind oder we in

derOrganisationdes Konzerts Leute

sind, die politisch nicht korrekt sind
die machcn wir nicht. Das heiBt, wir
werden allc 3 Monate oder allc 6
Monate einen Auftritt haben, wir

werdenvielleichtwenig machen, aber
Jedesmal wird es ein Konzert sein
das uns interessiert. Was wir so
Gruppen wie etwa Dirty District
vorwerfen ist, daB sic umjedcn Preis
cgal wo, cgal in was ffir Umstanden
und egal mit wem auftretcn.

Aber es geht jetzt nicht speziell um
die. Es gibt halt so ein Phanomen
daBjelzt Gruppen, dieumjeden Preis
auf Tour gchen wollen, dcshalb be-

reit sind Zugestandnissc zu machen
d1e wir nicht akzeptieren wollen.

’

Wfirdet ihr auch in Deutschland auf

Tournee gehen ffir besetzte Hauser —

7..B. die Hafenstrassc?

Das Ding ist halt, daB es in Frank-
reich einfach ffir uns ist, Konzerte 7u

machen, weil wir Konlakte haben
Leute kenncn und weil wir sclber iri
der Lage sind Konzene zu organisi-
eren. Aber im Ausland haben wir
keineKontakteund sind deshalb auch

niclit in der Lage Konzerte zu or-

gamsieren. Ichmein, wennjettheute
im Ausland interessiertsind, klarffir
so Sachen, ffir besetzte Hauser und
so, gibt’s fiberhaupt kein Problem
da fahren wir hin. Das haben wir
auch schon gemacht. Wir haben in
der Schweiz, in Bern, in der >>Roten
Fabrik<<, ich weiB nicht, ob du die
kennst? - wir haben da gespielt ohne
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nach der Kohle zu fragen, weil das

mit der Kohle, haben wir gcsagl,
kennten wir auch hinterher kléircfl-

Wennviel Geld fibrigblcibt, o.k.danI1

nehmen wir auch was. Wenn df‘s
aber ein Konzert von Leuten ist, d1"?
Geld brauchenoderinSchwierigkc"
ten sind, dann wollen wir nur unsere

Unkosten ersetzt haben. Dashalb

spielen wir auch regelmafiig in d“

Schweiz. In Genf spielen wir Clwa

ffir die »Villa Fiasko<< oder in Bern
die >>Rote Fabrik<<. Sobald das P01“
tisch in Ordnung ist, ist es ffir uIlS

auch in Ordnung, die Sache zu untcr-

stfitzen.

WeiBtdu,dieWashington Dead CHIS:

das sindunsere Kumpel und diehilbcn

in Osterreichgespielmn Wicn habcn

sie sich dann geweigert aufzutretcn.

Wamm? Sie sind nach Wicn Eekom'
men und sie wuBten nicht, dAB das

Ding auf dem sie auftretcn sollten
nur von Nazis organisiert wordcn 15L

und die Leute, die da warcn hall?“
alle so Nazi T—Shirts an. Sichabcfl in

Deutschland auf einem >>P5yCh°'
Festival<< spielen sollen, sic kommcn

da an und der ganze Saal- war vollcr

Skinheads mit Nazi-T-Shirts, 80%

derLeute waren so, also haben sic dfl

nicht gespielt. ,

Neulich haben sie abcr mm in

Deutschland gespielt; ich wciBniCillv
ob du davon gehort hast, in Berlin
und so und da gab es iibcrhaupt kem

Problem, weil das politisch klafic
Leutewaren,diedasKonzcrtorgan}'
sierthaben. Wir habenjctzt die POSI‘

Lion, daB wirnur noch dann spielen!
wenn die Konzerte von politiscll
klaren Lenten organisiert Sifld-
Waltrend derWeluneisterschaftSP‘C'
len wir vielleicht auf eincm K0111crt
in Italien, aueh mit politisch k1arcn

Leuten. Ffir uns gibt cs da fibcrhflul?K
kein Problem in Deutschland. r?”
Leuten, die gut drauf sind, zu SPIC'

len.

In Deutschland sind momentan d“?
Gruppen, diebereit sind umSonsmcl
Soli-Konzerten aufzutreten schr

schwer zu finden. . .

Was wir lediglich wollen, DCUISCh‘
land ist halt weit weg, daB man uns

das Fressen und das Benzin crscm’

Das ist doch wohl normal.

Ein Soli-Konzen zu maChcn' Start

mich fiberhaupt nicht. Ich ziehc (’09

vor ein Wochenende nach Denise”
land zu fahren anStatt ein Women,

ende in Paris rumzuhfingen und nichls

zu tun. Wenn du so Sachcr1 macw’

Kohle an Leute abdn'icksl, dcncn das

was nfitzt, dam machst d“ W?”
Sinnvolles. Es ist nicht nur NM“

1/
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Sacnen,
um der Musik willen, egal

dro. Andere Gruppen sind auch so

d
auf: D_a glbt’s z.B. die Kamioners

u Smolde, die so Sachen machen. ..

dGibtes vielleicht sonst noch Sachem,

1e

uber die Bewegung des Rock

alternatif zu sagen warcn?

BelSpielsweise wenn wir Platten

3:302?) .dann bezahlen wir selbst

den solo
und naehher, wenn

er

lichen Ctkaufspreis kalkulterett,

Plane ler‘das
Studio ab, damn dllc

ers
emger kostet, d.h. daB W11”

K

IInal draufzahlen und unsere

wgrslfnefstdannwiederreinkriegen,
fiberscvht'r

eme bestimmte Auflage

ein
.

1tten haben. Wir waren dlc

.2180 Gruppe, die das so macht.

nielrxxafin
zu

extrem,
also waren wir

dag nar
1ch da drll’m, keiner hat uns

B‘
Chgemacht.

belfciuf'
die Kamioneurs, die auch

drauf
smd, bet dem

vyas
sie machen,

der AZu.zahle.n,
we1l sie eben aueh

n51eht smd, daB Musik kem

msgfihmittel
ist und das, was sic

du Men‘eben geme machen. Wenn

usxk maehst, ist das wie ein
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Hobby. Wenn du Tennis spielst oder

Ping-Pong dann zahlstdu auch drauf,

aber es ist dein Hobby, den Stecken—

pferd. Die Leute, die Angeln gehen
dienen auch nichts dabei,

oder so ver
.

.

aberes macht ihnen SpaB. Bei uns ist

das auch so, Musik ist unser Hobby,

unser Steckenpferd und es ist poli-
tisch. Aber es ist halt beides, es 1st

nicht nur Politik. Da gibt’s die

Kamioners, Laid Thénardier aber
sonst keine anderen Gruppen, die

das so machen. Das liegt auch daran,
daB die anderen Gruppen von

threr

Musik leben, die Musik zu iluem
Berufrnachen wollen. Was dle nicht

kapieren ist, daB wenn du von demei:
Musik leben willst und ‘altemattf
bleiben willst, dann ist das em Un-

fall. Du muBt sehon >>Bérurier_«

heiBen oder >>Ludwig van-88f damtt
sowaspassiertDas

sind dteeinmgen
Gruppen, die das so machen konncn.

.

.

.

al
’

ea ieren die darauf, aufemm
Wler g

viele Platten
viel Geld zu verdienen,

zu verkaufen?

da gut darauf, weil sie

Die reagieren .

'

en wiebisher, d.h. sne

so weiter mach

macheniiberhauptkeineKonzcssion,
sie spiclen nach wie vor nur an billi-

gen Omen, nur fiir korrekte Leute

und leben trotzdem von ihrer Musik.

Das ist gut, wcil das eine extreme

Situationist, eine anti—kommenielle

Situation, und gerade weil sic so

extrem drauf sind, gelingt es ihnen

tIotzdem von ihrer Musik zu lcben,

Das beweist, daB man von einer

Musik, die nicht im System des

Show—Businessfunktionierl, und daB

wenn man entsprechend seiner Ein-

stellung lebt und macht, was man

will, trotzdemvon seinerMusik leben

kann. Du bist nicht gezwungen

Zugestandnisse zu machen und die

Hosen runter zu lassen.

Anmerkungen:

1 SCALP bedeutet ausgeschricben
>>Séction carrément Anti Le Pen<< (Kon—

sequente Anti Le Pen Seklion). Untcr

dem Namen SCALP troten die allermei—

sten militanten Antifa-Gruppen in

Frankreich auf.

2 Rock against expulsions-Konzert gegcn

die a'hnlich wie in derBRD sich in Frank-

reich zuspitzende Ausweisungspolitik

gegen Immigrantlnnen.

3 DieZeitung >>Contre« (Gegen) erscheint

sporadisch bei Bedarf und steht theo-

retisch der italienischcn utonomia

Operaia nahe. Uberwiegend Berichte aus

den Sozialcn Bewegungen. Im Verh‘ziltnis

zu anderen Zeitschriften dcr franzosi-

schen radikalen Linken wenig dogma-

tisch, mit Schwerpunkt auf Ein-

sehiitzungen und Analysen.
Belleville ist die Bronx von Paris

Bérurier Noir ist die erfolgrcichste

Gruppe des Rock Altematif.Sie ver-

kauften mehrere 10.000 Platten, habcn

sich inzwisehen aber aufgelfist.

6 Reflexes ist das Infoblatt der radikalen

Antifa in Frankreich.

LII-P

Auswahldiscographic:

Berurier Noir:

LP: Abracadaboum

LP: Souvent fauché — toujours marteau

Maxi: J ls veulent nous lucr,

Bondage (Label)

Haine Brigade: Kontakt: Gougnaf-land, 35 rue

Burdeau, F— 69001 Lyon, Tel. 78285420

LP: Sauvages, B.B.R. Productions 1987

Les Kamioners; Kontakt: c/o SPA, 5 rue Caplat,

F—7501 8 Paris

Single: La java des bons enfants/de-

colonisation; Autonomic ouvrier com-

battant records (Label)

Laid Thénardier: Kontakt: c/o Octobre, B .P.781,

F-75124 Paris. CX O3

Maxi: Le cou pranché sourire Ka-byle/

samedi foir dimache matin, 35F.

Ludwig van 88:

Maxi: Louison bobet‘

LP: Houlala II, la mission

Maxi: Guerriers balubas, (Bondage)

Washington Dead Cats: Kontakt: 391 rue de

Pyrenéie, F—75020 Paris, Tel. 43 49 31 34

LP: Go Vegetable '60

Maxi: Pizzaattacke

LP: Gore a billy-boogie (Bondage)

‘
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Diese (kleine) Collage fiber franzosische

Zeitschriften aus dem anarchistisch/auto—

nomen Spektruni erhebtnicht den Anspruch,
die Inhalte der jeweiligen Schriften inhalt-

lich und lcritisch zu diskutieren. Sie soll nur

vermitteln, was — auswahlweise- in Frank-

reichpubliziert wird, welcheThemenschwer—

punkte dort behandelt werden und ffir da-

rfiber hinaus Interessiene einige Adressen

bekanmgeben. Sfimtliche Zeitschriften und

Broschfiren sind auch zentral fiber die

Auslieferung »Anarcht'ste« erhaltlich — ein

Buchladen in der Rue de Amelot 145 in

Paris.

Die erste Zeitschrift kommt aus Lyon
und heiBt IRL, (Informations et Reflexions

Libertajres). Vor Inir liegt die Nr.84 vom

Marz 1990 mit den Schwerpunktthemen:
Radioaktivitat, Schweiz ohne Aimee, der

Psychoanalytiker Otto Gross und eine Skiz-

2e fiber eine fiktive anarchistische Frau im

Zusammenhang von Alter und Tod. (Das
Thema ”Tod” wird, wie wir feststellen

werden, noch haufiger in den franzosischen

@-Zeitschriften eine Rolle spielen). Hier

ein kurzer Einstieg in das nicht mehr nur

satirisch anmutende Portrait, das von einem

Mann geschrieben wurde: Die anarchisti-

sche Frau heiBt Anne. Ein hfibscher Vor-

name. Sic istgerade40 Jahre altund hat zwei

Kinder. Sie arbeitetals Journalistinbeieiner

libertarcn Zeitschrift. Ein hfibscher Beruf.

Sie ist geschieden. Normal. Ich weiB nicht,
ob sie schon ist, aber sie macht mich ver-

riickt. Das ist vielleicht normal, aber sie ist

lebendig, wie ein Tiger, besitzt den Charak-

ter eines Hundes [i7], ist lcrank und einsam.

Sie hat eine bekarmte Krankheit, an der

Schwelle des Alters zu stehen, die Pest des /

20. Jahrhunderts. Diese Umsta'nde lassen

ihre Haut gelb werden nnd verursachen

- Literarisch und philosophisch
betrachtet eventuell ein GenuB, aber wahr—

scheinlich arbeitet hier ein Mann seine

nfidlife-Angste fiber Tod und Alter am

K6rper von Frauen ab. In dem IRL-Artikel

fiber Schweiz ohne Armee steht die bundes-

deutsche Graswurzelrevolution Rede und

Antwort. [IRL, c/o ACLR, 13 rue Pierre

Blane, E69001 Lyon; 32 S., 20 F (ca. 6.-

DM).A4-Format.]
Die folgende Zeitschrift kornmt aus dcr

schwulen Mannerszene. 1hr Name ist

»Androzine« und das Schwerpunktthema
der Nr.l4/90 die altemative Rockszene und

deren Texte im Verh‘altnis zu Homosexua-

litat und Ferrfinismus. Die Zeitschrift ver»

Ekel...
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schickte einen Fragcbogcn mi t 50 Fragen an

Rockbands in Franlcreich. Sie kam zu dem
SchluB, dais nur wenige Bands ein’politi-
sches BewuBtsein cntwickclthatten, in wel-

chem das alltagliche Leben einen .hohein
Stellenwert einnahm. Die Zeitschrift mit

dcm Emblem des zerbrochenen
Gcwehrs

besch‘aftigt sich auch mit lesbischer und
schwulcrKnastarbeit. Deutsche Artilcel smd
mit einem Bierkrug, engiische rmt

emer

Teetasse gekennzeichnet. Androzz‘ne,
C/oB.

Peuartier, BP 192, F-75623 Parts Cedex-

13,325., 15F(ca. 4,50DM).

Die anarcho—syndikalistische Ge‘werk—
schaft CNT/AIT gibt die Zeitschrilt

Le

Combat Syndicaliste (Der syndikalisnsche

Kampf) und begleitendc Infohefte heraus.

DerSchwcrpunkt des InfoheftesNil,Febr./

Mfirz19901iegtaufdemThemaBildunngls
berichtet fiber die Bibliotheksrrnsere

in

Frankrcieh(verringerte Offnungsze1ten,l?er—
sonalmangel etc.), informiert fiber the brut-
to/Netto—Lohne von studiertcn und

nicht-

studicrtcn Ingenieurlnnen, Tcchnikcrlnncn
und Angcstellten sowie fiber alternauuc
Bildungsinstitute (sofem Institute aitcmativ

sein kénnen). Die Marmumrnerdcspornbat
Syndicaliste (Nr.98, 1990) mfonmcn uber
die ansteigende Zahi von chebsunl‘allen

in Frankreich (Todcsfalle + 6,9%, Ver-
lctzungen + 8,4%). Einc'Gcnos'sin

und em

Genosse, die beide im Umversnatsio'ankcn-
haus in Lille arbeiten, berichten ubcrdie
Verteuerung und Hierarchie 1m franzosr—

schen Krankenhausbetrieb. Le Combat Syn-

dicaliste, 33 rue des Vignoles, F-75020

Paris; 1017 (ca. 3.-DM)
. .

Die Zeitung Svoboda (Nr.2) aus Portiers
vorzustellen fallt mit etwas schwen—

dam

benotigc ich cin Worterbuch uber
the tran-

zosische Szcnesprache. Aber ich mbchtc
nicht versiiumen, kurz auf 1hre Exrstenz

hinzuweisen. Sie wird gemachtnvon dcr
»Groupe Berkman<< und 51c bcschaltigt Slch

sowohl mit >>altemativem<< Rock'als
auch

mitNeofaschismus.Svoboda,CerleP166,
F—86004 Poiticrs Cedex; 1017..

Im siidfranzosischen Perpignan
wurde

e Broschiire iibcr das >>Ij2mdrmgen Ider
Idccn dcr extremcn Rechten 1n diefranzoSI-
sche Gcseilschafw crstcllthcs Penetration
des Idées de l’extréme drone dans [a Soaete

a aise). Auf ca. 70 Seiten Wil'd versucht,
fr n;

kengut faschistischer Gruppen
das chan

'

.

7usammenzufassen und die Umsetzung in

'

'

aufzuzcigen, am Beispicl der
dAISmIZEISLST Arbcitsweitund inliezug

aufdie

lntellcktuellen. Aus dcm Bereich von

Kuns:
und Kuitur fallcn die Namen Jean Raepai
(Schrifts teller), Alain Delon tSchauspieler),
Claude Autan-Lara _(F11memacher?.
Erhaltlich: Les Penetrations. . .,

B.P.233, f—

66002 Pcrpignan Cedex, 70 S., 30F (ca. 9.-

DM .

1))as Doppclfaltblatt Scalp Apache hat

ein

ebenfalls den Abgesang auf den franzosi-

schen Rock zum Thema, da er seinen eigent-
lichen Bereich verlassen habe und nun im

Medienspektakel verkomme. Desweiter'en

informiert es fiber die europaisehe Gemein-

schaft der Faschisten. (5 F).
La Troche , Nr.2/90 ist eine Broschiire,

die — auf Schillerzeitschrifmiveau — sich zu

Gefangenenrepression und den politischen
Verandenmgen im Osten auisert. La Troche,
c/oJYD impasse duPince-LoupRadonvilIi-
ers, F-10500 B.-le Cha‘teau.

La Cannibale ist eine broschiirte Zeit-

schrift in Buchformat und nicht nu: auBer—

lich ansprechbar. Sie erinnert formal an die

neuere >>Traiik<< und setzt wie diese The-

menschwerpunkte. Nr.2/87 behandelt das

Thoma »schwarz« in seinen vielfaltigen
Variationen: Negro Spiritual, schwarze

Magic, das schwarze weibliche Geschlecht,
schwarz als Farbe oder Nichtfarbe, sehwar-

zer Humor und — das schwarze Begrabnis.
>>Le noir funéraire<<, so der Autor Michel

Ragon, hat einen schlechten Ruf, und der

bieibt, weil die Farbe schwarz bis heute

verpiint sei. »Funébre« (Begrabnis) reime

sich (im franzosischen) auf >>ténebres<< und

das bedeutetFinstemis. immerhabederTod

Verdunklungsmechanismennach sich gezo-

gen (Spiegelverhangen, AusstellenderUhren

usf.), obwohl die Begrabniszeremonien bei

hohergestellten Personlichkeiten mit einem

groBen Spektakel verbunden waren. Dic

Farbe schwarz verschlingt das Licht. Nicht

von ungefahr ware die Farbe sehwarz die

Begrabnisfarbe der europaischen Welt...

sowcit Ragon. Aber setzen wir seine Ge»

danken ruhig fort: Weill, dieFarbe des Nicht—

verschlingens, ist die Begrabnisfarbe des

Orients, auch die der Kinder und Engel.

Europa ist schwarz und es ist deshalb selbst-

verst'andlich, daB es das »Hous« des Teufels

ist. So sagtes Ragon nicht wortlich, aber das

steckt als “tieferer Sinn" hinter seinen Aus—

fiihrungen, denen ich (hier einmal) bereit-

willig folge. In der Gegenwart diagnosti-
ziert Ragon das >>Verschwinden<< der Farbe

schwarz in der Begr‘abnissymbolik, was mit

dcm Verschwinden des Pomposen bei Be-

stattungen einhergehe. Trotzdcm, so Ragon,
verschwinde nieht der schiechte Ruf der

Farbe schwarz, und folge ich nun freiwiilig
den schwarzen Gedanken waiter, muB das

etwas mit dem sinistIen Charakter der Eu—

ropacr zu tun haben, oder? Cannibale nennt

sich selbst eine »Revue anarchism, die

kulturoriemiert und bissig geschricben ist.

Herausgegeben wird sie von der »freien

Botschafm (Messages Libres) und die ge-

mischte, vorwiegend akademische Re-

daktion befindet sich in der rue Amelot I45,

F-7501 I Paris; 50 F, ca. 15,-DM).

Zum Schlull liegtnoch eine Auswahi der

anarchistischen Kultur- und Literaturzeit—

schrift La Rue vormir, die denZeitraum von

67

. tilI'IZiliés;.ii:

1976—1986 abdeckt. Eine neuere Nummer

fand ich leider nicht, was aber nichts heiBen

mufi. La Rue wird von der Groupe Louise

Michel herausgegeben, das Redaktionskol-

lektiv ist gemischt. Die Zeitschrift erseheint

3x jahrlich und die erste Nummer mull im

Herbst 1968 erschienen sein. Die Sender-

nummer (Nr.17, 1/74) hat sich dem '1‘hema

>>Sexualitéit<< angenommen (Sexualitat und

soziale Schicht, das Verhéiltnis dcr Inteliek-

tuellen zur Sexualitéit, Erotik, Pornographic
und Anarchie — auch hierzulande Bekanntes

ausjenerZeit). Die Nr.23 aus dem Jahr 1977
offenbart eine gewisse >>Aneignung<< der

Zeitschrift durch bestimmte Gmppen. U.a.

setzt sich die >>Comrnission des Femmes<<

mit dem Verhaltnis von Anarchismus und

Feminismus auseinander und sie schreibt

rigoros: >>Die Frau, die die mannlichen

Regeln akzeptiert, die die Manner fiir sie

bestimmt haben, akzeptiert damit, Trans—

missionsriemen derkapitalistischen Gescll-

schaft und des Imperialismus zu sein.«

(S .39f.) Die Rolle der Komplizirmenschaft
von Frauen wurde demnach schon friih for-

muliert, auch wenn die Frauenkommission

zum SchluB des Kapitels — als sogenannte
“Kronung” ihrer “Sieges”— eine Epoche der

>>fratemité<< (Briiderlichkeit) verheiBt.

Uber das Verha'Jmis von Anarchismus'

und Banditentumund die anarchistische Art

zu sterben, bei der es nahezu existentiali-

stisch zugeht, ben'chtet La Rue (Nr.24, 3-4/
1977.Das Sommerheft 1986istdem>>frcien

Spanien<< gewidmet, deutlicher gesagt: dem

spanischen Anarchismus wahrend der Zeit

des Biirgerkriegs.
La Rue, )8, Grande Rue, Vert, F—78930

Guerville;zw. 15 und35F(4,50—10,50DM)
van Thea A. Struc'htemeier
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I W; werkeineCon-

wile hat, meld-c
woilcn, , V ‘

chos midMarianas,befreundetcRe—

dakti’orienmid letztlich alle, dioLust

auf em Fést haben herzlich ein.

Das Fest findet am Samstag, den

{ 28.790‘In Karlsmilestatt. Ort:

Gewerbehof,Steiiistrm (imZen-

trum Karlsruiie’s).

Wir beginneli um 15 Uhr nachmit—

tags. irgondwann wird es cine Dis—

kussionstundsgeben, in det Fragen
an die Redaktion gestellt warden

konnen. Bin Kindezprogramm wird

vorbcreitet,Jong1eure and Gaukler FKamann P M Stu, t

tieten auf... Poiitische Biicher— BLZ 6035100 30,
[gm

tlsche, Infosfindewerden aufgebaut. KmNr-574 53 -703
Zwei Musikguppen spielen; und ”5?:

. I

:war
die Karisruher Band >>City

‘ '

ucks<¢ sowie
'

I d d -

I, I 5
Group‘

31“ “ ape" 5'“
Auf nach Karlsruhe!

‘”

*

Wix denken an ein Zech—Miihsam-

Progmmm, eventual] Cabarett und

Enter Phantasie, ctwas beizutragen
sind selbstverstfindlich keine Gren- z'

zen gesetztii Fiir das Angebot von “

(PCISischem) Essen is! gesorgt, fiir ‘_ g

chiinkeebenfalisZuséitzlich wird

das Cgfédes Gewerbehofs gefiffnet ‘

\.

sein.Ubemachtungen konnen orga— é
nisiert wardan. dennoch is; es um

I

10 Jahre SF — kaum zu glauben wie

die Zeit vergeht. Obwohl, auch ich

gchiirc nicht zu dcnen, die den SF

seit Anfangan lesen. Ich sticB 19M,

aufgrund meinerpersonlichen poli-
tischen Meinungsbildung zum

Anarchismus und tech: schnell auf

den SF. Ich glaube die Nr.6 war die

erste Ausgabe die ich von Euch in

den Hinden hiclt. Bccindruckt da-

von, mit dem SF so cine An »0r-

gan« fiir das, was mix so im Kopf
hemmschwim, gefundcn zu habcn,

bestellteich Inil'damais fix die alien

Nummem incl. 0-Nr., wenn ich mich

recht exinnere bei Anarcs in Gum-

metsbach [heme Kfiln und noch

immer einer unscrer grofllcn Wi'c-

derverkéiufer, was geradc nach 10

Jahren auch mal erwiihm warden
‘

5011! SF—Red.] mach. So kann ich

: also nicht behaupten, dcn SF von

Anfang an bcglcitct zu habcn,

{Iotzdem kann ich die Entwicklung
des SF, so glaubc ich zumindcst.

einigcrmchn nachvollzichen.

Nachvollziehen insofcm, was or fu‘r

mich bis hcutc bodcutct. Das wich—

tigstc dabci ist wahrschcinlich. daB

der SF mich irgcndwic bci dcr

»Stango« gehaltcn hat. Nach stiir—

mischcrAnfangszcit,Agitationsvcx—
suchcn, Actions u.a., kam irgcnd—
wann die groBc Resignation, das

Gefiihl gegen Wanda zu rcnncn und

dcr Riickzug aqu Sofa.

Vie] blicb dabci aufdcr Strccke,

main Optimismus und mcinc Kraft.

die ich in den Anarchismus stcckte.

Auch anderc Publikationcn, dic ich

damals noch las, wie dicAinon und

die Trafik. Sic vermittcltcn mi: cin-

fach nicht mehr vicl bzw. nichts

Neucs. Nur dcr SF »iiberlcbtc« die-

se Phase, wail da cine Enlwicklung

zu spiircn war, die Thematas nicht

- auf dcmselbcn Nivcau stchcnblie,

hen, sondcm immer wicdcr ctwas

riiberbrachten, mit dem ich mich

identifizieren konntc. von dcm ich

lemen konnte nnd mitdem ich mich

auseinandersetzcn konntc/muBtc/

wolhe. Ich wurdc immCT wioda

damn ainnert, daB die Idocn von

einer freihcitlichcn Gcsclllschaft

doch noch nicht vom Ausstcrbcn

bedroh: sind, daB sich dcr Kampf
dafiir weiterhin lohnt und die Wcit-

ergabe/Verbreitcrung dicscr Idccn

Vieflcichl mil das Wichdgstc ist.

Vielcs wurdc und wird im SF

behandclt, welches man andcrswo

sonichtmitbekam. Ich winners noch
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die? (stelle'wiemfiinel’crson' 3t vor

ahren 'zuruck, 1"
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Und dann Weill ich eigentljch bemijhen, die eigene Verbunden-

nehmcy cs

”cklung. Z-B- auf kultu- Ze1: dcr Fabnkarbext, do? w° me me 50 genau ob ich auch die Rech- heit mit dem Geschnebenen d t

liche E".th
'schen Gebicliil’g‘md’ Fr

onten noel; 1d”
waren, exnfaeh zu

nung bezahlt habe und l'reue mich. hch zu machen Um nicht zur 6:1

rcl]em,htcranhon bei Euch doku—
grelfen. In dIeZen, 1n dcr me 51:11:» wenn die

neucsteAusgabeim Post~
rm‘Wha‘bwisaenschaml-ch 2:-

wann'
auch

sje nomstzsche Panole: »Arbe1tet me« fach liegt. Fast schon ein Ritual _

handlung zu Verkommen d?"
_

menucnwllillnstein‘, Franz Jung.

elneganzprakuscheBedeutung fiir as
ouvertglcich aufmachen,und dere nicht berijhrt und sfchlzofi;

(Earl ‘lbo Souchy, Thalmann» nuch

bane—langsamarbenenfilau- wcnn 65': das WetterzuliiBt, dieZeit—, gleichzeitig auch Von einem An-

K5112" figmén die

Umschliifge
d“

:gzfigalszzgiihz‘gfig 5:8ng johns;I1m
Park vor dem Postamt tcilnahme cinklagenden Belroffe-

Jam “‘1 '

usw.llS -

1

'
IS—

urc intern, fiberflie en, d ~
-

NLZO, 21, 2'3 E‘seid'amh BlciWijS_' sen, daB es mn- schon
lange nicht

Neueste aus der (SQ-Sun: me P? Eggmfis$z§émggcgfisxhe
Abcr

rguileich'mitl'g die SChWI-

mehrgenuglan'falles nu: em planes mllicnintemas. 0d" wenn’s regnet Schwien'gkeit ficéL cine Gwatwa':

ten 3qu 11“

gal durch Aflikelregfil- Fmdbfld
?“ stulnen, em

passcndes gegeniiber I'm slinklgen Bahnhofs-
derung,dieichim Ubn‘gen “is," nur

en'gke'ffn s; n zu mijsscn, weil .516 Sahemagaffbene1tzulnaben.Das 1st Cafe s1tzen und das w1e fastimmer, beim Schreiben sehe sondcm auch

tech! kamg': hintcn. na wie 50111611 fur nuch mcht
631m ahbxhaft vorgc- grauenhafte Lay-Ont begutachten im PTCChen in; fiffcntlichen

von vorne ilekmcu Oder wiS§en' brachlc Form cmer

scnlexchenden durch das den oft
ausgezeichneten Raum1_ Wer kennt sic m'cht die

Sflgcn’
mu:

ch durchsctzt and' Anpassung’ sondfml e"? Tell filer maxi!“
ilk“Hggenommenwird

krampflnaftePoIitversammlun bei

SChafiFdeuEumrLeserhat sludxen! Verantwonung, dlc xch 1n

Auusem- Schade, daB sie meistcns untergc- ereincm VOIodgrLan eweilexgn' ht

Nichuodejj‘ scr Tatsache habe “h

andmc‘ZUPgefI Versqche zu uber— hen 1n emem Verhackstuck post nur die FfiBe einschlafin Aber 'Ch
Aufgrluflfchfn das Lesen eines A1“

Il:_:<r=]l(1m6n. D11: :ch
aus dem

erlebtleg autoxomerSpaltenklebcrei. weiBauch daBesandersgehenkafn

oftma S

‘5 war zu an-
enncn 1n en

vergangenen rwas bleibtei cntlich vo .’
..

tikcls abgebrgcgig'itgerlor ich die
Jahrenegcben haLAszauch Inhalt, den .

eln singer]? Al"; Sgggm:;:m:ll:p;:::;iuél<iége
Sucngend un

' en: Wildcrspruchnemer von V1616“,
anzes kann ICh nur wenige Texte wiBheiten als briichi e Fasiadc-

Lust daran-

01150 mcine persiinll- dxe m1ch ioft zemssen, unklaf las—
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am SF entlang...

Warum ich. nachdem ich ihn unge—

fa'hr von der 5.Ausgabc an beziche,
immer noch am Schwarzen Faden

hinge? Damals war ich Anarchist

nach Gefiihl, heute bin ich Anar-

chist aus Uberzeugung. Der Sch-

wajzc Fadcn war in meincr Schule

die Schiilerzcitung. Aufdie Namcn

dcr meislen Lehrer, mit dcncn ich

mich weilerbildete, bin ich am

schwarzen Fadcn entlang gestoBen.
Was mich an dieser Zeitung

immer wieder freut, ist die von

Anfang an saubere faire Redak—

Iionsarbeit. Artikel werdcn mit den

Autoren zusammen aufgcarbeitet.
Arlikel. die der Meinung der Re-

daktion zuwider laufen, werden

abgedruckt, abet auch Vorbchalte

werden offcngclegt und begriindet,
und begriindet wird auch, warum

die Meinung des Schreibers den-

noch etwas fiirsich hat. Das allcs ist

nachlesbarim Konvolut derAusga-
bcn, es gibt keine Dreckhaufcn, in

nine Ecke gekehrt.
Es liegt in der Natur eines Perio-

dikums, daB einzelne Dinge fiber-

sch'zitzt werdcn. Vermutlich wiiBte

:lieRredaktion. gibe sic einen Rea-

:Ier heraus, sehr genau, welche Ar-

tike] sich mit Ablauf der Ausgabe
Liberlcbt habcn. Ich sclbst habe,

qugrund der Auseinandersetzung
ies SF mit »National-Libcrtfiren«

Iodcr wic die Végel heiBen) inRa—

liosatiren das Gespenst eines 61(0-

ogischcnpseudo-libertiircn Faschis-

nus heraufbeschworcn. chte hat

ich die Mischung viillig verindert.

Der AufguB aus liberalem Kapital-
smus, Ckologie und nationalcm Rc-

ranchismus bildet hcute, man ver—

teckt es nicht mehr, einen Teil der

:DU-Ideologie. Und die REPS sind

vicder cine andere Sorte. Mit der

)ampfwalze der >>Marktwirt-

chaft<< fiber die gan ze ideologische
itraBehinwegkonnteniemandrech-
en; selbst Cko-Faschisten und

ngcbrfiunte Griine haben da nichts

achr zu lachcn.

Uber einzclne Artikel wollen wir

icht streiten. Gcsamt ist der

chwarze Faden vorbildlich in sei-

er Redaktionsarbeit; die sind sich

cwuBt, was sie drucken; die holen

elbst Artikcl heran; die sind fair

en un tcrschiedlichsten Stréimungen
cgeniiber. haltcn dabci nicht mit

Irer eigencn Mcinung hinter dem

erg; die kiinnen Arlikc] kommen—

eren ohne besserwisserisch zu

rscheincn: ebcn weil siees tatsfia'ch-

ch besser wissen; die zcigen in

‘genen Artikeln von hoher Sach-

:nntnis immer wiedcr, was aus

:wachsener. gebildcter und weiter

:lcmter libcniircr Position zu den

reign issen gesagt werdcn kann; und

e beweisen den oft langatmigen

und schlecht geschriebenen Arti-

kcln mcist aktiver Anarchisten ge-

geniiber groBe Langmut, weil sie

deren ehrenhaftes Handcln kennen.

Vielleicht kann die Redaktion

cinmal ihrc eigenen Entwicklung
fiber 10 Jahrc dokumenlieren. Viel—

leicht auch kann sie fiirdie niichsten
10 Jahre eine Art Proém erstellen,
mit den Hauptfragen, an denen sie

sich orientieren wird. Die Haupt-
fragc scheint mir, ob Anarchie in

der hoch vcmetzten Kommunika-

Iionsgescllschaft der >>westlichen<<

Hemisphire unméglich gewordcn
ist, oder gerade durch sie mtiglich
warden kann. Oder ob an anderer

Stelledcs Planeten eineGesellschaft

sich zur Anarchie entscheidet und

welche Voraussetzungen dafiir be-

stehen miiBtcn.

In dicsem Sinn wiinsche ich der

Redaktion SehwmerFaden erstein-

mal weitere 10 Jahre, und damit es

dann nicht heiBt: Du hastja nur 10

Jahre gewiinscht! IaB ich die

Wunschmiihle schon mal fijr nach

2000 vormahlen. Was die Kathe-

liken mit Gebctcn machen, miiBte

auch bei uns funktionieren. und

wenn nicht: ich habeja keinen Klin-

gelbeutel dafiir aufgehalten.
Hel, Dfisreldmf

1

btr. SF-32 —

Die Bombe/

Situationisten

zum >>Schwarzcn Faden<<, der

mirsehrgut gefallen hat, miichteich

noch zwei Hinweise geben, die si-

cherlich auch flit Eure Leserlnnen

von Interesse sind....Von Frank

Harris ist Milte der sechziger Jahre

seine umfangreiche, dreibindige

Autobiographie >>Mein Leben und

Lieben« in deutscher Ubersetzung
erschienen (mittlerweile natiirlich

lfingst vergn‘ffen). Als Ergfinzung
dazu erschien Ende der sechziger
Jahre (auch vegriffen) von Alexan-

der Trocchi: Frank Harris. Alexan-

der Trocchi wiederum gehb'rte in

den frfihen sechziger Jahren zur

Situationistischen Internationale.

Hans Appalt, Kb'ln

’

‘ jed‘en' senhtag ab 18‘ Uhr
V

Buehtstr. 14/15 28 Breihen '

Antifa — Telefon

tag & nacht

Tel. 0421/7 56 82

Noch ein Tip: im Intoladen gibt es ein ant/'-

Iasdvistisches Info Tale/on (0421/75682).
fiber dieses Telefon kénnt ihr Informatio-

nen fiber fascnis'a'sche Aktivitéten bzw. Be~

obachtungen und Erfahrungen, die ihreder

andere gemaeht habt. schnell Ioswerden.

lnlormierl uns also fiber:

- W0 (rattan slch alta und naue Nazis?

Wo veneilen sie ihre Propaganda? In wel-

chen Stadtteilenversuchen sie sicn breit zu

machen? In welchen Schulen agitieren sic?

W0 halten sie lhre Treflen, ihre Ubungen

und Schulungen ab? Wo kleben sie Plaka~

te. Aufkleber m?

- Bedrohungen durch Faschos oder

Sklns:

Habl ihr Bedrohungen, Angrifle von Nazis

mitbekommen Oder ward ihr selbst davon

betroffen? Woversuchen sie in Parks, Stra~

Benbahnen, Disco. Kneipen usw Leute

einzuschfichtem? Habt ihr Anpébeleien,

Angrifle, Dmhbriefe und/ Oder -anrute gegen

Auslénderlnnen, FlUchuinge. Frauen --und

Lesbenprojekte usw mitbekommen oder

ward selbst betroffen?
..

~rasslst|sche odor sexlsusche Ubergrn-
fa durch Pollzel. Vermleter etc

Tel. 0421/7 56 82
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